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Vorwort. 
DaB wiederum die Herausgabe einer neuen Auflage dieses 

Buches notig wird, zeigt das groBe Interesse fur den Arzneipflanzen
bau, das nicht nur im ganzen deutschen Yolk, sondern auch in den 
meisten anderen Landern der Erde Wurzel geschlagen hat_ Die 
jetzt zur Ausgabe gelangende fUnfte Auflage steht unter einem be
sonders gunstigen Stern, da die Regierung des neuen deutschen 
Volksstaates den nationalen Arbeitsdienst und das Siedlungswesen 
mit dem Arzneikrauterbau in Verbindung gebracht hat. Der 
Wunsch und das Bedurfnis nach einem praktischen Leitfaden der 
Arzneipflanzenkultur wird somit fUr die nachste Zukunft noch leb
hafter, ihre Befriedigung noch wichtiger sein als bisher. 

Ein praktischer Leitfaden soIl das Buch sein fUr den, der 
sich diesem Gebiet zuwendet, wobei naturlich wissenschaftliche 
Fragen nicht unberuhrt bleiben konnten, soweit dies fUr das all
gemeine Verstandnis erforderlich ist. 

Bei meinen eigenen praktischen Versuchen, die ich bereits vor 
25 Jahren begonnen habe, konnte ich aIle Vorgange uben, die dieses 
umfangreiche Gebiet mit sich bringt, lernte aIle die Schwierig
keiten und Hemmungen kennen, die uberwunden werden mussen 
und hatte durch einen regen Schriftwechsel und personlichen Ver
kehr mit vielen Interessenten des In- und AusIandes GeIegenheit, 
aIle Zweifel, Bedenken und Wunsche, wie uberhaupt die verschieden
artige Auffassung des ganzen Stoffes kennen zu lernen. Mit Auf
merksamkeit verfolgte ich stets die Entwicklung der einheimischen 
Heilkrauterproduktion und des Drogenmarktes, um ein getreues 
Spiegelbild der augenblicklichen Verhaltnisse zu geben, sowie die 
Aussichten fUr die nachste Zukunft schildern zu konnen. 

Es kann als Bestatigung meiner Grundanschauungen geIten, 
daB aIle Erfahrungen der seit der Ietzten Auflage vergangenen 
12 Jahre eine durchgreifende Anderung des Buches nicht erforder
lich gemacht haben. In Einzelheiten aber hat das Buch naturlich 
doch manche Korrektur und vielfache Erganzung erfahren. Die 
zur Zeit im Vordergrund stehenden Anlagen und Musterbetriebe 
wurden eingehend besprochen. Die Rentabilitatsberechnungen 
wurden auf die zur Zeit maBgeblichen Grundlagen gestellt. Wenn 
auch die teilweise ungunstige Entwicklung und Beeinflussung des 
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Drogenmarktes einer Kritik unterzogen worden ist, so geschah dies 
deshalb, um die Anbauer auch mit diesen VerhiiJtnissen vertraut 
zu machen und sie zur Abhilfe anzuregen. 

Der Schwerpunkt ist auch in dieser neuen Auflage auf eine 
leicht verstandliche Erklarung der allgemeinen Gesichtspunkte 
gelegt und alles, was fUr jeden praktischen Arzneipflanzenbauer 
unbedingt wissenswert ist, also auf eine Erklarung der Anbau
bedingungen, der Ernte, des Trockenprozesses, der Zerkleinerung 
und des Versandes. Wie in der vorigen Auflage, so sind auch in 
dieser den wichtigsten Pflanzen Einzelabhandlungen gewidmet, 
eine botanische Beschreibung, Anleitung zum Anbau und Angabe 
der Verwendungsmoglichkeit. Eine Trockenverlusttabelle, ein 
Sammelkalender fUr die wildwachsenden Pflanzen sowie eine Be
zugsquellenangabe fur Samen- und Pflanzenmaterial durften auch 
in dieser Auflage nicht fehlen. 

Und so moge die neue Auflage wieder in die weite Welt wandern 
und gleich der alten viele Freunde und gutige Beurteilung finden. 
Moge das Buch recht vielen reichlichen Nutzen bringen! 

Colditz, April 1934. 
Der Verfasser. 
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Einleitung. 
Die Geschichte der Arzneipflanzen ist uralt. Wir finden Anbau

versuche schon bei den alten Agyptern. Offenbar war es deren 
groBer Bedarf an Balsamen, Harzen und allerlei aromatischen Stof
fen zum Einbalsamieren der Mumien, was sie dazu getrieben hat. 
Arzneipflanzenkultur betrieben auch die alten Griechen und Romer; 
dem romischen Geschichtschreiber Plinius verdanken wir eine 
Reihe Kulturvorschriften fur allerei Gartengewachse. Spaterhin 
waren es die Araber, welche die Kunst, mit allerlei Pflanzenstoffen 
Krankheiten zu heilen, pflegten und zu diesem Zwecke sich des 
Arzneipflanzenanbaues befleiBigten. Deutliche Spuren ihrer Anbau
tatigkeit finden wir noch heute in der Safrankultur Spaniens. Das 
ganze Mittelalter hindurch waren in Deutschland die KlOster und 
Burgen Pflanzstatten fur heilsame Krauter. Wir wissen ja, daB 
in den Handen der Klostergeistlichkeit im Mittelalter ein groBer 
Teil der Gesundheitspflege lag. Man baute in den KlOstern die 
Pflanzen sowohl zur Belehrung als auch zur Bereitung von Arzneien 
und auch zum Verkauf im groBen. Als um das 13. Jahrhundert 
sich die arzneibereitenden Apotheker von den arzneiverordnenden 
Arzten schieden, waren es fortab die Apotheker, welche sich mit 
aHem, was Anbau und Einsammeln von A:r:zneipflanzen betraf, 
befaBten. AHerorts entstanden die sog. "Apothekergarten" und 
"Bauerngarten", welche allmahlich uberleiteten zu einem feld
maBigen Anbau. Ein solcher kann in Deutschland bereits Ende 
des 18. J ahrhunderts nachgewiesen werden, und zwar in Thuringen 
in der Umgebung von Colleda und JenalObnitz. Besonders waren 
es Baldrian, Angelika, Fenchel, Liebstockel, Seifenwurz, Salbei und 
Melisse und vor aHem Pfefferminze, die dort gezogen wurden. Wir 
verdanken die erste Ubersicht uber den Anbau der Arzneigewachse 
in Deutschland Tschirch aus dem Jahre 1890 1 . In Thuringen, 
Franken und der Provinz Sachsen betrieb man den Arzneikrauter
bau mit Eifer und Geschick. Es seien besonders die Orte genannt: 
Erfurt, WeiBenfels, Quedlinburg, Schweinfurt, Niirnberg, Schnee
berg im sachsischen Erzgebirge und Makranstadt. Auch die noch 
heute bedeutenden Kulturen der bulgarischen Rose und allerlei an-

1 Arch. der Pharm. 1890, S. 228. 
Meyer, Arzneipflanzenkultur, 5. Auf!. 1 
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derer Riechstoffpflanzen der Firma Schimmel in Miltitz waren 
schon damals bekannt. Ihren Hohepunkt erreichte die Arznei
pflanzenkultur in Deutschland um die Mitte des 19. Jahrhunderts, 
von da an ging sie dauernd zUrUck und nahm im Jahre 1900 nur 
noch ungefahr 0,02% des gesamten deutschen Acker- und Garten
landes ein 1. 

Nachdem der Arzneipflanzenbau ein landwirtschaftlicher Be
trieb geworden war, begannen die Apotheker sich davon immer mehr 
zurUckzuziehen. Verschiedene Griinde veranla.Bten sie dazu. Zu
nachst war es die Veranderung bzw. Umwalzung des ganzen Apo
thekenbetriebes durch die kiinstlichen chemischen sog. synthe
tischen Arzneimittel und das Hereinfluten der pharmazeutischen 
Spezialitaten, deren Studium, Verarbeitung und Vertrieb das Per
sonal der Apotheken voll und ganz in Anspruch nahm. Das Inter
esse fur den Krauterbau und das Einsammeln wildwachsender 
Pflanzen mu.Bte auch naturlicherweise schwinden bei der Beobach
tung einer bedenklichen Abneigung der modernen Arzte gegen 
pflanzliche Heilmittel im allgemeinen, besonders aber gegen die 
Drogen der Heimat und bei der immer mehr zunehmenden Vor
Hebe fiir neue Drogen fremder Lander. Vermutete man doch in 
jeder Pflanze aus dem fernen Westen oder Osten ganz besondere 
Heilkrafte. Schlie.Blich kam noch dazu, da.B von seiten der Schneide
anstalten die Krauter und Wurzeln in iiberraschend schonem Qua
dratschnitt angeboten wurden, so da.B die alte Methode mit Hack
und Wiegemesser, welche mehr eine gefetzte Ware ergab, nicht 
mehr befriedigte. Die Anschaffung solcher Quadratschneidema
schinen war aberfiir die Apotheken zu kostspielig undnicht lohnend. 
Immer mehr ging man zum Kauf fertig geschnittener Vegetabilien 
iiber, die von allen Seiten in geniigender Menge angeboten wurden. 
Trotz alledem gibt es immer noch Apotheken, besonders auf 
dem Lande gelegen, die sich schon seit vielen Jahren mit dem 
Aufkauf von in der Wildnis gesammelten Vegetabilien befassen, 
so besonders von Kamillen-, Linden-, Flieder-, Schafgarben-, 
Schleedorn und Taubnesselbliiten, von Tollkirschenblattern, von 
Bilsenkraut und allerlei Friichten und Beeren, und zwar nicht 
nur zum eigenen Bedarf, sondern auch zur Versorgung der Gro.B
drogenhandlungen. Einen besonders schweren Sto.B iibte natiirlich 
der Weltkrieg aus; das Jahr 1915 bedeutet einen Wendep .. mkt in 
der Geschichte des Arzneipflanzenwesens. Was man vordem nicht 
fiir moglich gehalten hatte, war eingetreten, die Versorgung mit 

1 J e k usc h: Arznei- und Spezereipflanzen. Sa b a Ii t s c h k a: 
Bericht fiber die Notwendigkeit des Arzneipflanzenbaues in Deutsch
land, 1921. 
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einheimischen Arzneidrogen war plotzlich ganz unzulanglich ge
worden, die Preise stiegen ins UnermeBliche. Ein iiberraschender, 
aber doch ganz natiirlicher Vorgang! Infolge der von unseren Fein
den verhangten Blockade kamen die so viel in den Apotheken ver
wandten auslandischen Drogen nicht mehr herein. Man glaubte 
einen Ausweg zu finden, indem man als Ersatz fUr Rhabarber die 
einheimische Faulbaumrinde heranzog, fiir Hydrastis Hirtentaschel, 
fur Senega Seifenwurz, fiir Kanthariden Hirschbrunst usw.; aber 
auch damit war die Not nicht zu stillen. Die Gegenden, die uns 
bisher mit diesen einheimischen Drogen versorgt hatten, waren 
ebenfalls durch eine Zollschranke von uns getrennt. Osterreich
Ungarn, die polnischen Gebiete und RuBland waren namlich bisher 
die Hauptlieferanten dafur gewesen. Leicht erklarlich war ja wohl 
die Einschrankung des feldmaBigen Anbaues zur Kriegszeit, in
dem der Mangel an Nahrungsmitteln gebieterisch die Ausnutzung 
auch der letzten Bodenflache zur Beschaffung von Getreide und 
Viehfutter forderte; daB aber auch die Sammeltatigkeit fiir wild
wachsende Arzneikrauter bei uns so zuruckgegangen war, gab An
laB zu tiefem Nachdenken. Die Hauptgriinde dafUr sind zu suchen 
in der Verbesserung der Land- und Forstwirtschaft und 
im Aussterben bzw. Abwandern der sog. Krautler. Je 
mehr sich die Land- und Forstwirtschaft vervollkommnete, desto 
seltener wurden die einheimischen medizinischen Pflanzen. Die un
benutzten Brachfelder, worauf so manche Arzneipflanzen wuchsen, 
verschwanden, als die Landwirte rationell zu wirtschaften. be
gannen. Durch den Anbau der Hackfruchte, durch fleiBiges Be
ackern, Behacken und Jaten wurden die Ackerunkrauter zerstort, 
deren Samen bei sorgfaltiger Auswahl und Reinigung des Saat
gutes gar nicht in das Feld gelangten. Immer tleltener wurden 
Graben, Schluchten, Schutthalden und Sumpfe. Dieselben wurden 
umgewandelt zu Obst- und Futterbau. Luckenhaften dunnen Wal
dungen mit holzentbloBten Stellen, Flachen mit Ginster- und 
Wacholdergebusch, Heiden und aufgeschwemmtem Uferboden lieB 
man nach allen RegeIn der Kunst Feld- und Holzkultur angedeihen. 
Es verschwanden die verwilderten Hooken und Feldraine mit ihren 
Dornbuschen und NesseIn, zugleich mit ihnen aber auch die kraf
tigsten Arzneigewachse, die gerade dort vorzugsweise zu finden 
waren, und wo solche Pflanzen noch waren zu finden gewesen, da 
verbot das Wald- und Feldschutzgesetz das Sammeln. Wo an san
digen Stellen viele Tausende stattliche Konigskerzen ihre gelb
strahlenden Bluten entfalteten, da brach der Pflug den Boden um, 
und im nachsten Jahre wuchs dort die Lupine, der die Kartoffel 
folgte. W 0 auf den Schutthaufen vor den Toren der Stadt Stech-

1* 
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apfel, Schierling und Bilsenkraut, oder wo in halbverschiittetem 
Stadtgraben an der verfallenen Stadtmauer Y sop und Sempervivum 
iippig gediehen, da sorgte der Verschonerungsverein fiir Ausfiillen 
des Grabens. Die alten Mauern fielen, und moderne Promenaden 
mit Kastanien, Ahorn und allerei Zierstrauchern wurden angelegt. 
Wo an der DorfstraBe der Wermut fOrmliche Gebiische bildete, da 
kam die sehnlichst erwartete Chaussee und nahm seinen Standort 
fiir den Verkehr in Anspruch. So wurden die allermeisten Heil
pflanzen von ihren natiirlichen Standorten verdrangt. Aber auch 
die Schar der Sammler war immer mehr zusammengeschmolzen. 
Es lag doch das Geschaft der Krautersammler das ganze Mittel
alter hindurch bis in die neuere Zeit gleich einem Privilegium in 
den Handen einer ganz bestimmten Kategorie Menschen. Diese 
Leute, man nannte sie Krautler, durchstreiften die Gegend meilen
weit, sie hatten Kenntnis von allen heilsamen und schadlichen 
Pflanzen und wuBten aIle ihre Standorte. Sie waren im Besitz 
alter, von Geschlecht zu Geschlecht sich fortvererbender Krauter
biicher, worin die Wissenschaft der Heilkunde mit Zauberei und 
Hexerei eigenartig verkniipft war. Diese Leute genossen das hoch
ste Vertrauen beim Volke, da sie Mittel gegen allerlei Krankheiten 
wuBten, sie waren wegen ihrer Kunst geehrt und gefiirchtet und 
viel in Anspruch genommen, sie taten sich auch ein Giitliches in 
der Kurpfuscherei. Unter dem EinfluB der Aufklarung lieB ihr Zu
lauf mit der Zeit allmahlich nacho Das Krautersammeln selbst 
war nicht mehr eintraglich, die meisten Krauter waren mit Ein
fiihrung der Pharmakopoen obsolet geworden. Dazu kam, daB 
auch im Gebirge, wo die eigentliche Heimat der Kriiutler zu finden 
war, diese eine geregeltere und lohnendere Beschiiftigung in der 
Industrie fanden. Vielleicht, und das scheint durchaus nicht der 
unwichtigste Punkt zu sein, hat man den Sammlern noch vollends 
die Lust genommen dadurch, daB man ihnen die oft miihsam ge
sammelte Ware ganz unwiirdig bezahlt hat. 

1st man sich also klar geworden iiber die Griinde fiir den Riick
gang in der Produktion unserer einheimischen Arzneipflanzen, so 
ist zugleich der Weg vorgezeichnet, der aus der Not herausfiihren 
muB. Es gilt unter unserem Volk das Interesse und das Verstand
nis fUr die Einsammlung und den Anbau einheimischer Arznei
kriiuter zu wecken unter Darlegung aller Verhiiltnisse. Es muB fiir 
Heranzucht sachkundiger Sammler gesorgt werden und fiir um
fangreichen Anbau aller jener Pflanzen, die infolge oben geschil
derter Umstande von ihren natiirlichen Standorten verdriingt wor
den sind, auf dem Acker gleichberechtigt neben den alten Kultur
gewiichsen. Die Arzneipflanzenkultur muB aber auch wissenschaft-
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lich und nieht nur erfahrungsmii.J3ig wie bisher betrieben werden. 
Denn nur wenn Botanik und Gartenbau, Chemie und Pharma
kognosie Hand in Hand gehen, ist auf diesem Gebiete ein voller 
Erfolg zu erzielen 1. 

Die natiirliehen Standorte unserer einheimisehen Arzneipflanzen 
zeigen uns, daB sieh zu deren Anbau Platze, welche wegen ihrer 
Lage und Bodenbeschaffenheit zum Feldbau nieht zu gebrauchen 
sind, reeht wohl eignen. Die Boschungen an den Eisenbahnen und 
Chausseen, Hohlwege, Grabenrander, Sandfiaehen, diirre Berge, 
Lehden, steinige Felder, Waldrander, angesehwemmte Kiesbanke, 
verlassene Tongruben, ja selbst Mauern und Teiehe konnen zu 
solehem Anbau benutzt und so ertragsfahig umgestaltet werden. 
Man wolle durchaus nieht etwa daraus den SebluB ziehen, weil wir 
Arzneipflanzen unter den oben geschilderten Verhaltnissen vor
finden, sei fiir sie der schleehteste Boden gerade gut genug, ja sogar 
vielleicht Bedingung; keineswegs I Ieh selbst habe gerade naeh 
dieser Riehtung hin Vergleiehe angestellt und z. B. konstatiert, daB 
Konigskerzen in einem Haferfeld sich ganz bedeutend iippiger ent
wickelten als auf einer daneben befindliehen Sehutthalde. Die 
Blatter waren viel groBer; kurz, der ganze Habitus der Pflanze war 
gesiinder undkraftiger. Die in wildem Zustand scheinbar anspruchs
losen Pflanzen sind fiir zweekentsprechende DUngung reeht dank
bar, und muB es daher unser Ziel sein, die Pflanzen hinaufzukulti
vieren, so daB sie den hochsten Gehalt und die besten Ertrage 
liefern. Das wird erreicht durch geeignete Diingung, durch Aus
lese des Samens und Kreuzung der besten hochprozentigen Indi
viduen sowie durch Reinhaltung der Anlage. Ebenso wie unsere 
wertvollen N ahrungs- und GenuBmittel durch Veredelung wert
loser Pflanzen entstanden sind, wird aueh eine Arzneipflanze durch 
die Kultur nur gewinnen 2. 

Die Medizinalbehorden haben sieh zwar lange gegen die Ver
wendung der kultivierten Arzneipflanzen in den Apotheken ge
straubt in der Annahme, daB dieselben nicht die Wirksamkeit der 
wilden hatten und deshalb zu verwerfen seien. Allerdings ver
andern sich die Eigensehaften vieler Pflanzen je naeh der Boden
art; viele verlieren z. B. in nahrungsreiehen Gartenboden an Wirk
samkeit, wie beispielsweise der Eisenhut, der hier seine Giftigkeit 
einbiiBt. Bei den meisten Pflanzen treten aber Veranderungen in 

1 T s chi r c h: Vortrag vor der Berner Pharmazeutenschaft, 24. No
vember 1921. 

2 T s chi r c h: -ober die Kultur der Arzneipflanzen und die Versuche, 
ihren Gehalt an wirksamen Bestandteilen zu erhohen, Vortrag vor der 
Berner Pharmazeutenschaft, gehalten 24. November 1921. 
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dieser Richtung nicht ein, vielmehr gewinnen viele sogar in ihrer 
Wirksamkeit durch die Kultur, wie z. B. Estragon, die Minzarten 
u. a. m. Einige aromatische Krauter erreichen ihre gro13te Wirk. 
samkeit allerdings auf steinigem, trocken.sonnigem Boden, wie 
Pfefferminze und Krauseminze, Melisse, Thymian, Salbei, Lavendel 
u. a. ; allein diese Pflanzen sind iiberhaupt nur in kultivierter Form 
zu haben, da sie wild bei uns kaum mehr vorkommen. So vermehrt 
sich die Zahl der kultivierten Arzneipflanzen von Jahr zu Jahr, 
und das amtliche Arzneibuch zeigt von Ausgabe zu Ausgabe immer 
gro13ere Nachgiebigkeit. Die Medizinalkollegien haben nichts da. 
gegen einzuwenden, weil es keine wilden Pflanzen gibt, und die 
Zahlen fiir die Ausbeute, die uns atherische Olfabriken z. B. an· 
geben, sind ganz respektabel. 

Sollte es aber tatsachlich vorkommen, da13 eine Pflanze in der 
Kultur in ihrem Werte hinter ihren Schwestern in der Wildnis zu· 
riickbleibt, so ware es eben die Aufgabe des Kultivierenden, die 
Bedingungen zu erforschen, welche die Pflanze erfordert. Die 
Wissenschaft wird ibm dabei zu Hilfe kommen. Schon heute be. 
stehen mehrere Auskunftstellen, Versuchsanstalten, Versuchsgarten 
u. dgl., deren befruchtender Einflu13 auf das Arzneipflanzenwesen 
sich deutlich bemerkbar macht. Es gibt Probleme zu lOsen, die zu 
losen der einzelne nicht imstande ist und die somit vorbehalten sind 
entweder staatlichen oder genossenschaftlichen Instituten, denen 
geniigende Mittel zur Verfiigung stehen, um eine uneigenniitzige 
Tatigkeit zum Nutzen der Allgemeinheit zu entfalten, Institute, 
an denen Manner der Wissenschaft und der Praxis nebeneinander 
arbeiten. Es bleibt fiir den einzelnen fast unmoglich die einwand. 
freie Priifung der Samen auf Keimfahigkeit, die Erforschung der 
Keimdauer nnd der Dauer der Keimfahigkeit, ferner die Ermitt. 
lung der geeigneten Diingung, besonders auch der kiinstlichen 
Diingung, die Bekampfung von Schadlingen und Pilzkrankheiten 
usw. Auch die Einfiihrung iiberseeischer Pflanzen begegnet fiir den 
einzelnen meist uniiberwindlichen Schwierigkeiten und allzu hohen 
Geldopfern. Hohe Verdienste hat sich um das Arzneipflanzen. 
wesen das pharmazeutische Institut der Universitat Berlin er· 
worben unter Leitung von Professor Tho m s durch gro13ziigige Ver. 
suche, Verbesserungen in der einheimischen Drogenerzeugung zu 
erzielen. Vor allem bemiihte sich Thoms sehr um die Opium. 
gewinnung in Deutschland. Er stellte durch seine Versuche mit 
Sicherheit fest, da13 Klima und Bodenverhaltnisse in Nord· und 
Siiddeutschland sowohl fiir den Anbau als auch fiir die Gewinnung 
morphinreichen Opiums wohl geeignet sind, und stente auch eine 
diesbeziigliche Rentabilitatsrechnung auf, die durchaus nicht un· 
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gunstig erscheintl. Auch uber die japanische Pfefferminze ver. 
danken wit Thoms hochbedeutsame Forschungsergebnisse. Ein 
weiteres solches Unternehmen finden wir in Miltitz bei Thipzig. 
Die Firma Schimmel & Co. unterhii.lt dort ausgedehnte Anlagen 
zur Erbauung von allerlei Riechstoffpflanzen, besonders auch der 
bulgarischen Rose. In Verbindung mit diesen musterhaft bewirt. 
schafteten praktischen Anlagen steht ein wissenschaftliches In. 
stitut. Die Jahresberichte jenes stolzen Werkes verkunden uns 
erstaunliche Fortschritte in der Erkenntnis der Produkte und liefern 
unschatzbare Handelsberichte und Beitrage zur Chemie der Ole. 
Einen ganz besonders glucklichen Gedanken hatte man in Mun. 
chen. 1m Jahre 1917 sahen wit die Hortus-Gesellschaft entstehen. 
Ihr Streben zielte dahin, einen Mittelpunkt zu schaffen fur die 
Zusammenfassung aller gleichgerichteten Bestrebungen. Sie bildet 
eine sachverstandige BeratungssteIle, eine Sammelstelle fur die Er
fahrung der ainzelnen, will diese der Allgemeinheit nutzbar mach en 
und die auftauchenden wissenschaftlichen und praktischen Fragen 
der pIanmaBigen Bearbeitung zufiihren, Anregungen geben, die 
praktischen MaBnahmen vorbereiten, organisieren und im Dienste 
der Sache den Vermittler zwischen allen beteiligten Stellen bilden. 
Die Hortus- Gesellschaft hat neben einem PresseausschuB eine Reihe 
von Arbeitsausschussen gebildet fUr Botanik, Chemie, praktische 
Medizin, Sammeltatigkeit, Drogengewinnung im Forstwesen, An
bau und Zuchtung, industrielle Verwertung und fUr Schaffung von 
Arbeitsgelegenheit fur Kriegsbeschadigte. Allmonatlich kommt 
zum Versand die Zeitschrift "Heil- und Gewiirzpflanzen". Dies 
bedeutet einen groBen Fortschritt, denn die Vielseitigkeit des Arz. 
neipflanzenwesens erfordert unbedingt ein Organ, welches dauernd 
berichtet uber den Stand der Anlagen, die Anbauwiirdigkeit der 
einzelnen Pflanzen, das aIle praktischen Erfahrungen zusammen· 
faBt, Erfolge sowohl als MiBerfolge, Ratschlage erteilt uber die Be
kampfung von Schadlingen, das Auswahl bietet von Maschinen und 
technischen Hilfsmitteln, Nachfragen und Angebote von Samen. 
und Pflanzenmaterial sowie auch fertiger Erzeugnisse, endlich auch 
von Zeit zu Zeit Marktberichte bekanntgibt. Bedeutende Manner 
der Naturwissenschaften stellten sich in den Dienst der Hortus
Gesellschaft. Den ersten Vorsitz fiibrt Apothekendirektor L. 
Kroe ber, ein bewabrter Fachmann mit eingehenden Spezial
kenntnissen auf pharmakochemischem Gebiete. Selbstverstand
lich unterhii.lt die Hortus-Gesellschaft auch ausgedehnte Anlagen, 
welche von Jahr zu Jahr erweitert werden. 

Zweifelsohne ist von der Hortus·Gesellschaft seit deren Be-
l Arb. a, d. pharmazeut. Institut d. Univ. Berlin II. 1904. 



8 Einleitung. 

stehen ein segensreicher EinfluB auf das ganze Gebiet des Arznei
pflanzenwesens ergangen. Allein der Pfefferminzanbau in der Pfalz 
dehnt sich heute auf 184 Morgen aus und die Qualitat hat sich als 
recht gut erwiesen. Die Pfalz hat das groBte Anbaugebiet Thii
ringen bereits eingeholt. Von der Pfefferminzernte 1933 wurden 
dem Lager in Speyer 800 Ztr. zugefiihrt, der Gesamtertrag wird 
auf 1200 Ztr. geschatzt. Wenn trotzdem von einer Notlage der 
Pfalzer Anbauern ebenso wie auch in Wiirttemberg die Rede ist, 
so trug daran die Schuld der wilde Hausierhandel und allerlei Quer
treiberei von Seiten gewissenloser Geschiiftemacher. Den Bemii
hungen der Bayrischen und Wiirttembergischen Landwirtschafts
kammer ist es gelungen, einen wirtschaftlichen ZusammenschluB 
aller Bauern in einem Verband herbeizufiihren unter AnschluB an 
den Reichsverband Deutscher Arzneipflanzenanbauer, dessen Sitz 
zur Zeit in Miinchen ist. Dadurch diirfte vor allem einem wilden 
Spekulantentum ein Riegel vorgeschoben sein. 

Ein Auftrieb von weittragender Bedeutung steht dem gesamten 
Arzneipflanzenwesen bevor durch die verstandnisvolle Unterstiit
zung der Regierung, indem man eine Organisation "Deutscher 
Siedler Heil- und Gewurzpflanzen-Anbau" ins Leben gerufen hat. 
Mit Errichtung von vorstadtischen Kleinsiedlungen, womit man 
eine Auflockerung der GroBstadte und Riickfiihrung des deutschen 
Arbeiters zur Scholle anstrebt, will man den Siedlern eine giinstige 
Moglichkeit bieten zur Erzielung eines baren Nebenverdienstes 
durch den Anbau von Heil- und Gewiirzpflanzen. Um die Siedler 
dafiir heranzubilden, d. h. sie in der Praxis mit allen den erforder
lichen Kultur-, Ernte- und Aufbereitungsarbeiten bekannt zu 
machen, ist man allerorts dabei, Musterbetriebe zu grUnden. Eine 
solche Musteranlage finden wir z. B. in Stohna bei Leipzig, an
gelegt von der Akademischen Selbsthilfe nach Angaben des Saat
zuchtinspektors Heeger in Bohlen bei Leipzig 1. AuBerdem sollen 
auch Plane vorliegen, den Leipziger Palmengarten zu einem Lehr
und Mustergarten fur Heilpflanzenbau umzuformen. 1m FrUhjahr 
1932 wurde mit den Versuchen in Stohna begonnen, wobei beson
ders Jungakademiker, Pharmazeuten und Landwirte tatig waren, 
indem sie ihre botanischen Kenntnisse und landwirtschaftlichen 
Erfahrungen austauschten und gegenseitig erganzten, so daB schon 
heute ein recht respektabler Erfolg vorliegt, der zu den besten 
Hoffnungen berechtigt. Man hat in Stohna die Versuche auf 
84 Arten von Heilpflanzen ausgedehnt, in den benachbarten stad
tischen Kleinsiedlungen Eythra, GroBposna und Zwenkau auf je 

1 Bezugnahme auf einen Vortrag d. E. F. H e e g e r, gehalten in 
Leipzig, September 1933 vor dem Kuratorium der Akadem. Selbsthilfe. 
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20 Arten. In diesen Musteranstalten also werden die Siedler in 
Praxis und Theorie fUr den Heilkriiuterbau geschult. Sie horen 
Vortriige und haben Gelegenheit, aIle praktischen Arbeiten, also 
besonders auch den TrockenprozeB sowie die Aufarbeitung der ver
schiedenen Drogen zu iiben, was man als das wichtigste Moment 
einschiitzen muB, denn gerade an der Unkenntnis beziiglich dieser 
Verfahren war meistens der Grund zu finden fUr das MiBlingen der 
ganzen Sache. 

Man darf wohl hoffen, daB noch recht viele solcher Einrich
tungen entstehen, welche unbedingt notig sind, um das Arznei
pflanzenwesen auf die gewiinschte Hohe zu bringen. Tatsache ist, 
daB wir heute eine Menge Arzneidrogen falsch bekommen, und zwar 
teils absichtlich, teils unabsichtlich; letzteres ist wohl das gewohn
lichste. Sind doch die sachkundigen Kriiutersammler, wie ein
gangs geschildert, ausgestorben und miissen solche erst wieder aus
gebildet werden, welchen Zweck die yom Berliner Gesundheitsamt 
bearbeiteten, in Gemeinschaft mit dem Arzneipflanzen-AusschuB 
der pharmaz. Gesellschaft Berlin-Dahlem herausgegebenen Arznei
pflanzen-Merkbliitter mit priichtigen Abbildungen in hervorragen
der Weise befolgen 1. Es darf nicht wundernehmen, daB bei dem 
Einsammeln der Kriiuter ab und zu Verwechslungen vorkommen, 
die sich beim Ankauf (meist in getrocknetem Zustand) nur schwer 
und selten bemerken lassen. Anzunehmen ist schlieBlich, daB oft 
auch absichtliche Fiilschungen vorkommen, sofern an echten Pflan
zen Mangel ist. Unverkennbar und einleuchtend sind wohl von 
diesem Gesichtspunkt aus betrachtet die Vorziige der aus Kulturen 
hervorgegangenen Arzneipflanzen. Unbedingt erforderlich ist natiir. 
lich das wissenschaftliche Gutachten iiber die Echtheit der zu kulti
vierenden Pflanze. Der Vorteil, daB man in diesem Falle jedes 
Zweifels iiber die Echtheit der Ware enthoben ist, liiBt die von der 
Pharmakopoe-Kommission erhobenen Einwiinde gegen den Ge
brauch von kultivierten Pflanzen verschwindend erscheinen. 

Ein weiterer Vorteil des Anbaues ist ferner der, daB man jeder
zeit die gewiinschte Pflanze zur entsprechenden Zeit in jedem Sta. 
dium ihrer Wachstumsperiode auch griin haben kann. Eine ganze 
Reihe von galenischen Priiparaten erfordert zur Herstellung die 
Pflanzen in frischem Zustand, so die narkotischen Fluidextrakte 
(Extr. Belladonna - Digitalis - Hyoscyam. usw.). Das deut
sche Arzneibuch liiBt allerdings jetzt diese Extrakte aus den ge
trockneten Pflanzen herstellen, wiihrend fUr die Homoopathie aus
schlieBlich die frischen Pflanzen in Betracht kommen. Viele 

1 Verlag von Julius Springer, Berlin. 



10 EinIeitung. 

Krauter, Wurzeln und Samen diirfen nicht iiber ein Jahr alt 
sein, mussen mit ganz besonderer Vorsicht gesammelt, getrocknet 
und aufbewahrt werden. Wenn sich das Alter bei den aus Vege. 
tabilienhandlungen bezogenen Pflanzen auch in gewissen Fallen 
feststellen lallt, so ist das doch nicht immer der Fall. Nur wo der
artige Krauter aus erster Hand kommen, ist man jedes Zweifels 
enthoben. 

So lielle sich noch mancher andere Vorteil des Anbaues solcher 
Pflanzen yom medizinisch-pharmazeutischen Standpunkt aus an
fiihren, doch es mag geniigen. Ein osterreichischer Gewiihrsmann 
auf diesem Gebiet sagt wortlich: "Selbst anbauen, selbst ver
arbeiten, selbst verkaufen, das ist das richtige." 

Der Anbau von Arzneigewachsen eignet sich seiner ganzen Art 
nach mehr fiir den kleinen als fiir den grollen Grundbesitzer. Der 
grolle Grundbesitzer kann sich nur mit solchen Kulturen befassen, 
wovon grollere Mengen gebaut werden, wobei aIle Handarbeit mog
lichst vermieden wird. Er ist voll beschiiftigt mit dem Anbau seiner 
Kornerfriichte und Futterpflanzen sowie mit der Bewirtschaftung 
seiner Wiesen. Seine Berechnung wird dahin zielen, einen seinem 
Viehstand entsprechenden Futteranbau zu treiben und seinen Stall
diinger moglichst gut zu verwerten. Er wird versuchen, seiner 
Scholle soviel als moglich an Getreide und Futtermitteln abzu
ringen, um umgekehrt seinen Viehstand und seine Viehzucht ent
sprechend vergrollern zu konnen. Er hat beim Verkauf von seinen 
Produkten keine Not, die Arbeiter sind allenthalben in den er
forderlichen Arbeiten geschult, und somit glaube ich kaum, daB 
vorderhand die groBen Grundbesitzer fiir die Arzneipflanzenkultur 
so leicht interessiert werden konnen. 

Anders liegt es beim kleinen Bauern. Seine kleinen Felder ge
nugen vollstandig zu einer Kultur mit Arzneipflanzen. Er braucht 
sich nicht um teure Maschinen zu sorgen, ohne die es heutzutage 
kaum mehr geht in der Landwirtschaft, wie Sae-, Mah- und Dresch
maschinen usw. Lediglich mit Hacke, Spaten und Harke, d. h. 
den bekannten Gartengeraten wird er zu hantieren haben, bei 
grolleren Anlagen hOchstens mit einem leichten Pflug. Er ist nicht 
gezwungen, lediglich des Diingers wegen sich einen bestimmten 
Viehstand zu halten, was meistens iiber seine pekuniaren Verhalt
nisse hinausgeht. Er kann seine Familienglieder beschaftigen mit 
den vielerlei Handarbeiten; Frauen, sogar Kinder geniigen fiir die 
leichte Arbeit, so dall hohe Arbeitslohne nicht in Betracht kommen. 

Ebenso liegen die Verhaltnisse bei den Gartnern. Beobachten 
wir nicht in den meisten Gartnereien ode Streifen Landes oder doch 
solche mit wertlosem Gemiise oder BIumen bepflanzt, die oft kaum 
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geemtet werden wegen ihres geringen Wertes? Mit welchem FleiB 
betreibt so mancher Gartner die miihsame und schwierige Zucht 
von allerlei Raritaten. Er iibemimmt dabei ein groBes Risiko, und 
oft fehlt es ihm an Absatz, so daB er seine groBe Miihe kaum bezahlt 
bekommt. Wir fragen uns, warum haben die Gartner die Kultur 
der Arzneipflanzen noch nicht in ihr Programm aufgenommeu ~ 
Sie wiirden doch sicherlich bei ihrer Erfahrung in der Anzucht und 
Behandlung der Pflanzen sowie bei ihren physiologischen Pflanzen
kenntnissen die Sache zur hochsten Vollkommenheit bringen kon
nen, wenigstens was die Reinzucht von Pflanzen- und Samen
material zu Neuanlagen betrifft, wenn auch nicht den Krauterbau 
in seinem ganzen Umfange. 

Des weiteren gedenke ich der Besitzer von Landhausem. Wer 
dem Getriebe der GroBstadt entflohen ist und sich als Wohnsitz 
ein Landhaus erkoren hat, bei dem diirfen wir wohl fast stets eine 
besondere Vorliebe zur Natur voraussetzen. Meist schlieBt sich un
mittelbar ein grollerer oder kleinerer Garten an, und bietet die Be
arbeitung dieses Gartens die hauptsachlichste Beschaftigung der 
Bewohner. Teils wegen der gesunden Bewegung in der freien Luft, 
teils auch, um das Grundstiick nach Moglichkeit auszunutzen und 
rentabel zu gestalten, baut man allerlei Gemiise, Beerenobst,Luxus
blumen u. dgl. an; doch der Verkauf dieser Produkte ist nicht 
immer leicht. Wiirde man sich anstatt dessen mit der Kultur von 
Arzneipflanzen befassen, so ware der Absatz und Gewinn zweifel
los aussichtsreicher, und was die Schonheit und Farbenpracht der 
Pflanzen betrifft, so wolle man einmal einen Vergleich anstellen 
zwischen einem Spalier mit schwarzen Malven und einem solchen 
von Stangenbohnen. Die gefiillten rosengrollen, tief schwarzvio
letten Malvenbluten verdienen die Bezeichnung der prachtigsten 
Zierblumen, desgleichen die grollblumigen Konigskerzen mit ihren 
meterhoch, dicht mit sattgelbeJ? Bliiten besetzten Bliitenschaft. 
Wie nuchtem dagegen sieht ein Bohnenspalier aus mit den un
scheinbaren Bluten in den wild durcheinander geflochtenen Ranken 1 

Die Kultur von Arzneipflanzen erfordert, wie schon erwahnt, 
eine grolle Summe kleinlicher Handarbeiten. Je sorgfaltiger man 
verfahrt, desto besser wird auch der Ertrag sein, und zwar nicht 
nur quantitativ, sondem auch qualitativ. Gerade die Qualitat 
spielt die Hauptrolle. Ein und dasselbe Kraut, z. B. Pfefferminze, 
figuriert in den Preislisten von Vegetabilienhandlungen mindestens 
in drei verschiedenen Qualitaten. Eine prima Qualitat wird stets 
um da.s Doppelte oder Dreifache besser bezahlt als eine geringe. 
Man bedenke also wohl, bevor man ein groBeres Stiick Land in 
Bearbeitung nimmt, ob alles in entsprechendem Verhaltnis vor-
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handen ist, um die Sache konsequent durchzufUhren, namlich Zeit, 
Hiliskrafte, eventuell, wenn die Ernte nicht in frischem Zustand 
abgesetzt werden kann, die notige Trockenvorrichtung, Zerkleine
rungsmaschinen und Aufbewahrungsbehalter; denn die Kultur
ergebnisse werden durch die Art der Behandlung und Konservie
rung ganz gewaltig beeinfluBt. lch mache mich anheischig zu be
haupten, daB in allen Fallen, wo die Arzneipflanzenkultur auf
gegeben worden ist mit der Begriindung, dieselbe sei nicht lukrativ, 
es stets an einem der von mir oben angefUhrten Kardinalpunkte 
gefehlt hat. Nach einigen ungiinstigen Erfahrungen wird manch
mal schon die Flinte ins Korn geworfen; in allen solchen Fallen 
war wohl Mangel an praktischer Erfahrung zu verzeichnen. DaB 
dadurch recht pessimistische Anschauungen iiber die Rentabilitat 
derartiger Kulturen bei den Landwirten Verbreitung fanden, kann 
nicht verwundern. 

lch mochte ausdriicklich davor warnen, auf das Geratewohl 
ubermii.Big groBe Kulturen in Angriff zu nehmen. Es konnte dabei 
zu den verschiedenartigsten Enttiiuschungen kommen. Selbstver
standlich muB eine zehnmal groBere Fliiche auch einen zehnmal 
groBeren Gewinn abwerfen, unter Umstiinden sogar noch viel mehr, 
doch ohne weiteres ist das nicht immer der Fall. Bei Arzneipflanzen
kulturen sprechen so viele Einzelheiten mit, daB es unbedingt notig 
ist, im kleinsten MaBstabe zu beginnen und ganz sukzessive vor
zugehen. Man muB erst durch Versuche sich genaue Kenntnis von 
der Beschaffenheit des zu verwendenden Bodens verschaffen, man 
muB die der Pflanze zusagende Diingung ergriinden, alle die ver
schiedenen Arbeiten als Aussiien, Auspflanzen, Ernten, Trocknen, 
Konservieren usw. in der Praxis versuchen, man muB sich Hilfs
kriifte heranziehen und muB auch vor aHem sich ein bestimmtes 
Absatzgebiet mit der Zeit sichern, bevor man die Sache ingroBerem 
MaBstabe unternimmt. In gleicher Weise, wie dies in den landwirt
schaftIichen Betrieben der Fall ist, muB man sicheinen Wirtschafts
plan ausarbeiten. Will man mit der Zeit den Betrieb vergroBern, 
so darf dies nicht einseitig geschehen. lch mochte den Arznei
kriiuterbau vergleichen mit einer Kette aus lauter gleichen Glie
dern, von denen eines zum andern genau passen muB, wenn die 
ganze' Kette brauchbar sein solI. Man wird also in demselben MaBe, 
wie man die Bodenanlage vergroBert, auch den Personalstand, die 
Trocken- und Schneidevorrichtungen usw. erweitern mussen, und 
das geschieht am besten Schritt fiir Schritt. Man wird den Betrieb 
mit der Zeit so einzurichten suchen, daB eine mogIichst gleich
mii.Bige Arbeitsverteilung stattfindet, d. h. man wird nebenein
ander solche Pflanzen bauen, deren Ernte nicht zusammenfallt. 
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Dadurch wird erm6glicht, dauernd Personal halten zu k6nnen, und 
hat man nicht n6tig, fiir eine kurze Zeit zu einer bestimmten 
Tatigkeit AushiHsarbeiter einzustellen. Solche meist nach der 
Stunde zu bezahlenden AushiHskrafte kommen um vieles teurer als 
regelmaBige usw. Man wird Erweiterungen der Anlagen nur mit 
selbstgeziichteten Pflanzen vornehmen. Mentha z. B. wuchert so 
sehr, daB man schon nach einem Jahr geniigend Senker ubrig hat, 
um die Anlage ums Drei- bis Funffache und noch Mehrfache zu 
vergr6Bern; somit ware es h6chst unrationell, wollte man gleich 
von vornherein Senker fiir viele Hundert von Quadratmetern 
kaufen. Alles das sind wichtige Punkte, die bei der Rentabilitat 
mitsprechen, die ein Anfanger nicht weiB und auch nicht wissen 
kann. Mit anderen Worten: Die Rentabilitat griindet sich auf der 
Edahrung. Man nehme sich in dieser Beziehung den landwirt
schaftlichen Betrieb, mit dem der Arzneikrauterbau viele Beriih
rungspunkte hat, zum Muster. Man spricht von einer einspannigen, 
auch zwei- und mehrspannigen Wirtschaft, womit der Umfang des 
Betriebes meist genau definiert ist. Zu einem Pferd geh6rt ein 
Knecht, eine groBe und eine kleine Magd, ein ganz bestimmtes 
Areal, eine genau festgelegte Anzahl Rindvieh und die entsprechen
den Scheunen und Gebaude. Das Verhaltnis des produzierenden 
Diingers zur Feld- und Wiesenwirtschaft ist genau festgelegt. An 
diesen Grundprinzipien wird jeder kluge Bauer festhalten. Sobald 
der Betrieb aus diesem Rahmen heraustritt, lauft er Gefahr, Fiasko 
zu machen. 

Vber die Bedeutung des Arzneikriuterhandels und die 
Rentabilitit der Kulturen. 

Die Bedeutung der vegetabilen Droge fUr den Handel wird im 
allgemeinen sehr unterschatzt. Man dad sich hier nicht an das 
Urteil eines Teiles unserer modernenArzte halten, welche die Drogen 
als solche nur vereinzelt verordnen, sondern man muB in Betracht 
ziehen, welche kolossalen Mengen von Drogen zur Herstellung ihrer 
chemischen Inhaltsstoffe, von galenischen Praparaten von athe
rischen Olen usw. gebraucht werden und anderseits, welch bedeu
tende Mengen von Drogen in der sog. Haus- und Volksmedizin 
angewandt werden. Geradezu ins Fabelha£te gingen die seit Kriegs
ausbruch alljahrlich ange£orderten Mengen aller jener einheimi
schen Vegetabilien, die als deutscher Tee Ersatz boten fur Chine
sischen Tee. 

Urn einen Einblick in den Umfang des Destillationsbetriebes der 
Firma Schimmel & Co. in Miltitz bei Leipzig zu geben, seien einige 
Zahlen iiber die jahrliche Verarbeitungsmenge genannt, die iibrigens 



14 Einleitung. 

nieht als konstant aufzufassen sind, sondem nur als ungefahre 
Mittelzahlen gelten sollen. 

Fenchelsamen gegen . . 
Iriswurzel iiber . . . . 
Kiimmelsamen gegen. . 
Pfefferminzkraut gegen . 
Rosenblii.tter gegen 

usw. 

700 000 kg 
100000 " 
300000 " 
300 000 " 
250000 " 

Sehien es auch manehmal, als sollte die modeme Chemie mit 
ihren staunenswerten Errungensehaften iiber unseren alten vege
tabilen Arzneischatz siegen, unsere kostbaren Arzneipflanzen haben 
bis auf den heutigen Tag ihren Stand behauptet. lch erinnere nur 
an die Theorie des Wtirishofener Pfarrers Kneipp. Bei dessen ver
schiedenen innerlieh und aul3erlich zur Anwendung gelangenden 
Krauterkuren kamen nicht nur unsere samtlichen je bekannten 
Arzneipflanzen zu Ehren, sondem aul3erdem noch eine ganze Reihe 
von Wiesenpflanzchen, die bis dahin kaum beachtet worden waren. 
Die Befurchtung, daB der Bedarf an pflanzlichen Arzneimitteln 
zuriickgehen oder daB ein ausgedehnter Anbau bald Oberfiillung 
des Marktes und niedrige Preise herbeifiihren werde, ist hinfallig, 
sowohl was die zu rein medizinischen Zwecken verwandten Drogen 
betrifft a1$l die in der Technik, in der Liktirfabrikation verwandten 
oder auf atherische Ole, Farbstoffe zu verarbeitenden. DaB wir 
zur Zeit keine trberproduktion zu verzeichnen haben, beweisen uns 
am deutlichsten die Preislisten der verschiedensten Vegetabilien
handlungen. 

Durchschnittlich haben sich die Preise der Vorkriegszeit an
gepaBt. Wir entnehmen dem Marktbericht einer der bedeutend
sten Vegetabiliengrol3handlung (C. & L.-H.) folgendes: 

Die Vegetabilienemte ist im grol3en und ganzen abgeschlossen. 
Nennenswerte trbervorrate, welche einen besonderen Preisdruck 
hervorrufen ktinnten, sind im allgemeinen nicht eingebracht wor
den, so dal3 man im grol3en und ganzen wohl mit einem festeren 
Preisniveau fiir die kommende Hauptverbrauchszeit rechnen kann. 
Preisriickschlage, wie sie in den letzten drei Jahren an der Tages
ordnung waren, sind nicht zu befiirchten. 

Kamillen. -Man ist fur den Winterbedarf in erster Linie auf 
ungarische Kamillen angewiesen. Diese kommen aber fur den 
deutschen Apothekenkonsum ihrer geringen Qualitat halber kaum 
in Frage. FUr bessere Qualitaten rechnen wir mit Sicherheit auf 
weitere Preissteigerung, soweit solche iiberhaupt noch erhaltlich 
sind. 

Sch warze Malven sind nur in ganz verschwindendem Mal3e 
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angebaut worden. Dem geringen Angebot entspreehend muB der 
Artikel hOher bezahlt werden. 

Lindenbliiten sind in Deutschland nur in sehr besehrankten 
Mengen geemtet worden. Man ist hauptsaehlieh auf osterreiehische 
Ware angewiesen. Marktlage fest. 

Steehapfelblatter. Infolge MiBernte knapp, Preissteige
rungen nieht ausgesehlossen. 

Eine andere bedeutende GroBdrogenhandlung Mitteldeutsch
lands (0. F.-H.) kommt ungefahr zu dem gleiehen SehluB. Inter
essant ist folgende Beobachtung: Zur Zeit der Ernte wird immer 
nur das Beste ausgesueht, und die weniger ins Auge falIenden 
Qualitaten werden zu Spottpreisen auf den Markt geworfen, so 
daB sie unbedingt Verlust bringen mussen. Dieses Spiel wiederholt 
sieh J ahr fur J ahr. 1m Drogenhandel der N aehkriegszeit waren 
zuviel Gesehaftemaeher beteiligt, die immer noeh nieht aIle von 
dem legitimen Drogenhandel abgesehiittelt sind. 1m allgemeinen 
geniigen die diesjahrigen Vorrate, teilweise iiberwiegt sogar das An
gebot die Nachfrage. Artikel aber, die dieses Jahr reie.l;ilieh vor
handen sind, konnen nachstes Jahr durch MiBemteertrag fehlen. 
Saaten, wie rumaniseher Fenehel, Coriander, Leinsamen, die in un
geheuren Mengen importiert werden, konnten als anbauwiirdig emp
fohlen werden, ebensoFlores Malvae silvestro und Flores Verbasei. 

Ein dritter Faehmann auBerte sieh folgendermaBen: Man gibt 
grundsatzlieh der einheimisehen Produktion den Vorzug vor der 
importierten, da sie in der Qualitat besser ist besonders beziiglieh 
Baldrian, KonigskerzenbJiiten u. dgl. Unter den heutigen Verhalt
nissen kann eine VergroBerung des Anbaues fiir die meisten Vege
tabilien empfohlen werden, wenn dies mit einer gewissen Vorsieht 
gesehieht. Es fehlt an Tausendgiildenkraut, schwarz en Malven und 
Romisehen Kamillen. 

Besonders deutlieh hat uns der Krieg, bzw. die Blokade vor 
Augen gefUhrt, wie unendlieh wiehtig es fiir uns ist, die einheimisehe 
Produktion zu steigern und damit vom Ausland unabhangiger zu 
werden. Das erfordert nieht nur die Sorge um das Volkswohl bzw. 
um die Volksgesundheit, es ist dies aueh von groBer volkswirt
sehaftlieher Bedeutung, denn die Summen, die alIjahrlieh dafiir 
ins Ausland gehen, sind ganz enorm. Wirtsehaftspolitiker haben 
versueht, Zahlen aufzusteIlen fiir die unnotigerweise ins Ausland 
flieBenden Gelder fiir Drogen, die reeht gut in unserem Vaterland 
angebaut werden konnten, die sogar zum groBen Teil wild bei uns 
wachsen, doeh es laBt sieh dies genau nieht bereehnen. In den 
Handelsstatistiken werden namlieh aIle Drogen zusammengefaBt, 
die rein medizinischen, die teehnisehen, die nur im Ausland vor-
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kommenden, also unbedingt einzufuhrenden zusammen mit jenen, 
deren Einfuhr als uberflussig bezeichnet werden muB. Jedenfalls 
sind es viele Millionen, die unsinnigerweise dem Auslande zuflieBen. 
Geht man den Ursachen nach, warum unsere Handelspolitiker da
gegen nicht schon Hingst eingeschritten sind, so kommt man zu 
folgenden Schlussen: Deutschland hat sich seit einer langen Reihe 
von Jahren zu einem Industriestaat entwickelt, und bis zum Welt
krieg fand auch der industrielle Arbeiter ein regelmaBiges und aus
reichendes Verdienst, so daB weder er selbst noch seine Familien
angehOrigen notig hatten, einen Betrieb anzufangen, fUr den sie 
nicht geboren und erzogen waren. Auch der deutsche Bauer und 
aIle landwirtschaftlichen Arbeiter hatten ihr Auskommen bei Ge
treidebau und Viehzucht. Niemals konnten die Preise, die man 
ihnen fur Arzneikrautersammeln geboten hatte, einen Anreiz dazu 
bieten. Nur durch die W'eitaus geringere Entlohnung in unseren 
Nachbarlandern war es moglich, daB die fremde Ware trotz vieler 
Frachtspesen so billig auf den deutschen Markt kam, daB jede 
Konkurrenz ausgeschlossen war. Wo aber tatsachlich einmal bei 
uns der Versuch gemacht worden ist, die oder jene Pflanze zu 
sammeln, da versagten die Fachkenntnisse. MiBfarbig und wert
los war meist die miihsam eingebrachte Ware. W 0 war denn auch 
den Sammlern Gelegenheit geboten, die Behandlung und vor a.llem 
den eigenartigen TrockenprozeB kennen zu lernen 1 Verniinftige 
SchutzzoIle, eine systematische Erziehung und Heranbildung von 
Sammlertruppen sowie eine sorgfaltige trberwachung des Drogen
marktes, die jede Preisdriickerei und wilde Spekulation ausschlieBt, 
das ist es, was nottut und was mit der Zeit dazu fuhren kann, daB 
mehr deutsche Produkte auf den Markt kommen. Das war schon 
langst die Ansicht der Praktiker auf dem Gebiet des Arzneipflan
zenW'esens, die aber leider bis jetzt nicht durchgedrungen ist. Es 
sind auch wichtige soziale Momente die eine erhOhte Anbautatig
keit erwiinscht erscheinen lassen, wie von unserer Reichsregierung 
auch richtig erkannt worden ist. Der Arzneipflanzenanbau ge
stattet dem kleinen und mittleren Bauer eine hohe Bodenaus
nutzung, schafft viele selbstandige Existenzen und gestattet fUr 
eine erwerbstatige Bevolkerung eine groBere Dichtigkeit als die 
Landwirtschaft; er kommt also vor allem fUr die Siedler in Frage. 

Es ist nun selbstverstandlich, daB ein jeder, bevor er sich prak
tisch mit dem Anbau befaBt, ganz genau die Rentabilitat bewiesen 
haben mochte, und aus diesem Grunde soll die Rentabilitatsfrage 
auch so griindlich wie nur irgend moglich hier behandelt werden. 
Einstimmig zwar lautet das Urteil einer Reihe von bewahrten Prak
tikern dahin, daB im allgemeinen sich die medizinischen und tech-
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nischen Pflanzen viel besser rentieren als die anderen Okonomie
pflanzen, selten aber und dann meist nur hickenhaft bringen die
selben zahlenmaBige Beweise dafiir. In der Tat ist dies auch sehr 
schwer. Die Schwierigkeit liegt darin, daB die Rentabilitat fiir den 
Arzneikrauterbau nicht nur wie bei den meisten anderen Kulturen 
zu finden ist, indem man den Produktionsfaktoren (Boden und 
Arbeit) einerseits den ErlOs aus dem fertigen Produkt andererseits 
nur einfach entgegenzusetzen braucht. Es spielen hier unendlich 
viele Faktoren mit. Zunachst muB die alljahrlich wechselnde Witte
rung und die nicht selten auftretende Schadlingsplage in Betracht 
gezogen werden. Ganz eigenartigerweise rentieren groBe Flachen 
ganz anders wie kleine und zwar nicht immer giinstiger. Kleine 
Flachen konnen viel sorgfaltiger bearbeitet werden, doch kommt 
natiirlich die Handarbeit mit Spaten und Hacke teurer als die Be
arbeitung mit Pflug und Egge, die sich nur auf groBeren Flachen 
durchfiihren laBt, wobei auch Hilfskrafte besser ausgenutzt wer
den konnen. Dagegen kann bei groBen Flachen die Pflege der ein
zelnen Pflanzen sowie auch die Ernte nie mit gleicher Sorgfalt ge
schehen wie bei kleinen Flachen. Man denke z. B. nur an eine an
haltende Trockenheit im Friihjahr, der groBe Flachen leicht zum 
Opfer fallen, wahrend bei maBig groBen Flachen eine kiinstliche 
Bewasserung recht gut moglich ist. Zeigt sich an den Pfefferminz
blattern plOtzlich der Rost, jene gefiirchtete Blattkrankheit, gegen 
die man noch heute machtlos ist, so kann man wohl kleine Flachen 
schnell abernten und damit retten, unmoglich aber groBe Bestande, 
indem der Rost sich mit groBer Schnelligkeit bis tiber die letzte 
Pflanze ausbreitet. Aus diesem Grunde diirfte das Optimum bei 
einer Durchschnittsflache von 100-200 qm liegen, und man sollte 
auch nur Rentabilitatsberechnungen gelten lassen, die sich auf 
eine Anlage solchen Umfanges beziehen 1. Man halte sich immer 
vor Augen, daB auf eine gute Qualitat, auf ein tadellos getrock
netes Endprodukt alles ankommt. Beim Gemiise- oder Ge
treidebau kann man schon nach dem Abernten des Ackers eine 
Rentabilitat berechnen, beim Arzneikrauterbau aber beginnt erst 
der entscheidende ProzeB, denn von einer sachgemaBen und wohl 
gelungenen Trocknung ist alles abhangig. Das Verhaltnis von 
Angebot und Nachfrage hat zwar auch einigen EinfluB auf den 
endgiiltigen Preis doch vorlaufig noch nicht in hervorragendem 
MaBe, die Nachfrage gilt immer nur der besten Qualitat, die 
noch nie den Markt iiberschwemmt hat und womit man immer 
einen angemessenen Preis erzielen wird. Das schlimmste ist die 
wilde Spekulation auf dem Drogenmarkt, wodurch es so schwer 

1 Siehe such S. 11 letzt. Aba. 
Meyer, Arzneipflanzenkultur, 5. Aufl. 2 
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wird, einen V'berblick uber die Lage zu gewinnen. Es gehOrt wirk
Hch viel Gluck dazu, den richtigen Moment fiir den Verkauf der 
Ernte zu erhaschen, und erst mit der Zeit lernt man, wie die ver
schiedenen Spekulationsmanover zu bewerten sind. Das sind ailes 
Dinge, die in der Landwirtschaft, beim Gemusebau und im Gartne
reibetrieb nicht vorkommen, die man einem Laien auch schwer 
verstandlich machen kann. Glucklicherweise ist die Regierung 
dabei, endlich auch den Arzneikrauterbau und ailes, was dazu 
gehort, also auch den Drogenmarkt unter ihren Schutz zu nehmen~ 
so daB bald geregelte Verbaltnisse zu erhoffen sind. 

So schwer es nun unter solchen augenblicklichen VerhaItnissen 
ist, die Rentabilitat in Zahlen a.uszudriicken, so hoffe ich doch, 
daB mir das gelungen ist, auf Grund eigener Erfahrung sowie auf 
Grund von Berichten anderer als zuverlassig erkannten Zuchter. 
lcb habe Durchschnittswerte aufgestellt fiir aile Posten, also nicht. 
nur bezuglich der aufzuwendenden Kosten fiir Boden und Arbeiten, 
sondern auch fur die Ernteergebnisse und die erzielten Preise fiir 
das fertige Produkt. lch legte eine Anbauflache von je 100 qm 
zugrunde, die wohl den richtigen Durchschnitt ergeben diirfte. FUr 
die Erntearbeiten, soweit solche von Frauen undKindern verrichtet 
werden konnen, sind dementsprechende Lohne angenommen wor
den und fur die endgultigen Preise Durchschnittspreise von drei 
verschiedenen GroBdrogenhandlungen Mitteldeutschlands, wie 
deren Septemberlisten ergaben, unter Abrechnung von 40 %, und 
auch hierfur habe ich den Durchschnitt von zwei Jahren angenom
men. Die Ausgaben fur das erstmalig anzuschaffende Pflanzen
material sind voil eingesetzt, so daB natiirlich der Reingewinn in 
den folgenden Jabren sich um diese Summe giinstiger gestaltet. 
Eventuell wird soga.r noch ein besonderer Erlos aus einem Verkauf 
von ubrigen Pflanzen und Senkern dazukommen. lch lasse die 
Berechnung folgen fur je eine Blattdroge, eine Wurzeldroge und 
eine Blutendroge: 

Pfefferminzbliitter 
(Folia Menth. piperit.) 

Ausgaben 
Pacht fiir 100 qm . . . . . 2,00 RM 
Bodenvorbereitung(U mpHugen 

und Eggen) . . . . . .. 1,00 " 
2500 Stiick Setzlinge . . . . 25,00 " 
Arbeitslohn fur Pflanzen . . 2,00 " 
Sonstige Arbeiten . . . .. 7,50 " 
Emten und Blatterstreifeln. 7,00 " 
Sonstige Ausgaben. . . . • 2,00 " 

Einnahmen 
31,5 Kilo trockene Blatter 
a 2,50 RM = 78,75RM 

Summa: 47,00 RM 
Reingewinn: 31;75 RM. 
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Ausgaben 

Baldrianwurzel 
(Radix Valerianae). 

Einnahmen 
Pacht fiir 100 qm • . .. 2,00 RM 
Umpfliigen und Eggen .. 1,00" 

21 Kilo trockene Wurzel 
a 1,25 RM = 26,25 RM 

600 Stuck Pflanzen. . .. 2,40" 
Arbeitslohn fiir Pflanzen . . 2,00 " 
Sonst. Arbeiten (3mal hacken) 4,00 " 
Erntearbeiten . . . . . . . 3,00 " 

Summa 14,40RM 

Reingewinn: = 11,85 RM. 

Konigskerzenbliiten 
(Flores Verbasci). 

Einnahmen Ausgaben 
Pacht fiir 100 qm . 
Pfliigen und Eggen 

2,OORM 
1,00 " 
3,35 " 
1,50 " 

11,7 Kilo a 4,50RM 
= 52,65RM 

335 Stiick Pflanzen 
Pflanzerlohn 
Hacken. 
Pfliicken .. 
Trocknen .. 

3,75 " 
8,00 " 
3,00 " 

Summa 22,60 RM 

Reingewinn = 30,05 RM. 

Meine eraten Anbauversuehe, die ieh als Naturfreund und Gar
tenliebhaber auf einem gepachteten Gartengrundstiick ausfiihrte, 
gesehahen mit Pfefferminze, der groBblumigen Konigskerze und 
mit der sehwarzen Malve. Diese Pflanzen sind so einfach zu bauen, 
und verursaeht das Troeknen und Verarbeiten derselben so wenig 
Miihe, daB ieh mit bestem Gewissen zu einem Versueh, zunii.chst 
in kleinem MaBstabe, raten kann. 

4,OORM, 
= 10,00 

25 Quadra.tmeter beflanzte ich mit Pfeffermiuzstecklingen, 
Der Pachtzins war verhiiltnismaBig hoch . . . . . . . 
500 Stuck Stecklinge (damals noch viel teurer wie heute) 
Arbeitslohne fiir Umgraben, Diingen und Krauten .•• = 4,00 " 

Summa: 18,OORM. 
Der Ertrag war im ersten Jahr 7 kg trockene 13lattware, im zweiten 
Jahr 9 kg trockene Blattware. 

Die GroBdrogenhauser notierten damals 3,00 RM pro kg und 
zahlten an Produzenten 1,80 RM. FUr mieh als Apotheker kam 
somit der Grossistenpreis in FJ:age. AuBerdem konnte ieh natiir
lieh aueh den Abfal1 beirn Streifeln zu gewissen Zwecken ver
arbeiten. 1m zweiten Jahr fielen natiirlieh die Anschaffungskosten 
fiir Stecklinge fort, wodurch sieh der Reinertrag wesentlieh erhohte. 

2* 
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Au.l3erdem hatte ich 10 Stiick hochstammige Beerenstraucher auf 
das Grundstiick gepflanzt, die allein schon den Pachtzins er
brachten. 

50 Stiick gefiillte schwarze Malvenpflanzen brachten genau 6 kg 
trockene Bliiten, die mir eine Leipziger Drogenfirma fiir 12 RM, 
abnahm. 

Bei Konigskerzen brachte mir der Quadratmeter mit durch
schnittlich 5 Pflanzen 74 kg trockene Bliiten. 

Nach mehrjahrigen derartigen Vorversuchen ging ich allmah
lich zum feldbauma.l3igen Anbau iiber und kultivierte einige Dut
zend verschiedene Arten, wofiir ich in meiner Apotheke selbst gute 
Verwendung batte, wenigstens fiir den gro.l3ten Tell. Gleichzeitig 
betrieb ich die Reinkultur von Samen- und Pflanzenmaterial und 
konnte alljahrlich 30-40 Tausend Pflanzen in aller Herren Lander 
verschicken. 

1m allgemeinen diirften am rentabelsten die Blattdrogen sein 
und zwar auf Flachen bis zu 20 a unter Umstanden auch bis zu 
50 a, wenn Vorsorge getroffen ist, dall die Ernte und der sich an
schliellende Trockenproze.13 im richtigen Tempo verlauft. Man kann 
mindestens zwei und bei verschiedenen Pflanzen auch noch einen 
dritten Schnitt machen. 

In zweiter Linie steht der Anbau von Bliitendrogen. Dieselben 
erfordern ungleich mehr Arbeitskrafte, da jede Pflanze taglich 
durchgepfliickt werden mull. Witterung und Trocknung spielen 
dabei die Hauptrolle. Man hat 20-40 a als Durchschnittskulturen 
bezeichnet. Ein Grollbetrieb mit entsprechender Trockenvorrich
tung kann mit 1-1,5 ha arbeiten. 

An dritter Stelle stehen die Wurzeldrogen. Ihr Anbau eignet 
sich am besten fiir Gro.l3betrieb; er verursacht am wenigsten Hand
arbeit, der gro.l3te Tell der Arbeiten kann mit Gespann geleistet 
werden. Da neben der Wurzelernte oft auch eine Blatternte statt
findet und die Wurzelernte tellweise im zweiten oder dritten Jahre 
vorgenommen wird, ergeben sich sehr verschiedene Resultate. Das 
Trocknen macht wenig Miihe, und auch eine langere Lagerung ist 
bei sachgema.l3er Aufbewahrung recht gut moglich. 

Wie ich bereits angedeutet, la.l3t sich recht gut ein und dasselbe 
Land gleichzeitig zu mehreren Kulturen benutzen. Zwischen Obst
baumen, besonders in Baumschulen, lassen sich Kamillen ansaen, 
auf Menthabeeten kann man hochstammige Beerenstauden ziehen, 
zwischen Malven, wenn solche in Reihen gepflanzt sind, lassen sich 
ebenfalls Kamillen ansaen, auch allerlei Gemiise, wie Spinat u. dgl. 

Zu erwiihnen ist ferner, da.13 jMer Arzneip£lanzenziichter, so
bald er mit einer kompletten Einrichtung zum Trocknen, Zer-
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kleinern usw. versehen ist, selbstverstandlich auch dazu iibergehen 
wird, fremde Produkte und die in der Natur gesammelten Krauter 
anzukaufen, um sie nach dem Trocknen, Zerkleinern usw. wieder 
weiterzuverkaufen. Auf diese Weise lassen sich die Apparate und 
Maschinen recht gut ausnutzen. So kaufte ich z. B. versuchsweise 
einen Zentner frische Quitten fUr 10 RM, lieB dieselben auskernen, 
in diinne Scheib en schneiden und trocknen. Die Ausbeute war rund 
10 kg trockene Quittenschnitten, wofiir mir eine Engrosdrogen
firma 25,- RM bezahlte. Es verblieb mir auBerdem noch ziem
lich Yz Pfd. Kerne im Werte von 2,50 RM. 

Des weiteren kaufte ich weiBe Taubnesselbliiten von sammeln
den Kindern auf, ich zahlte fiir 1 kg frische Bliiten 60 Rpf. und 
erhielt nach dem Trocknen fUr 1 kg = 8 kg frische 9,- RM. 

In den Preislisten der GroBvegetabilienhandlungen figurierten 
damals Quittenschnitte mit 4,- RM und Taubnesselbliiten mit 15 
bis 16 RM pro kg. Der Preis lautet heute 3,50 RM bzw. 10-12 RM. 

Wer schlieBlich die Samenzucht und die Aufzucht von kleinen 
Pflanzchen, Stecklingen usw. als Spezialitat betreibt, fiir den diirfte 
die Sache ganz besonders gewinnbringend sein. Gerade das Be
schaffen von echten Samen und guten Pflanzen zwecks Kultur
anlagen hatte bis jetzt oft groBe Schwierigkeiten gemacht, und 
mochte ich daher dieses Gebiet ganz besonders empfehlen. Man 
braucht hierzu weniger Areal und kann recht gut auf einen sicheren 
und sehr lohnenden Absatz rechnen. Es ware die Arzneipflanzen
und Samenziichterei als ein wertvolles Spezialgebiet fiir sich zu 
bezeichnen. 

Allgemeine Kulturregeln. 
Die medizinischen Pflanzen lassen sich in drei Abteilungen schei-

den, namlich: 
1. in ein- und zweijahrige, 
2. in ausdauernde oder perennierende, 
3. in holzartige. 
Die Kultur der ein- und zweijahrigen Arzneipflanzen ist ziem

lich gleich und nicht mehr verschieden als der Anbau von Sommer
und Winterweizen. Da die einjahrigen Pflanzen nur eine kurze 
Wachstumszeit haben, konnen in warmen und geschiitzten Gegen
den mit heiBen Sommern auch viele einjahrige Gewachse sogar 
aus tropischen Landern bei uns sehr wohl angebaut werden, wie 
dies ja auch die Kunstgartner schon langst gezeigt haben. 

Die einjahrigen Pflanzen werden meistens vom Marz ab gesat, 
und zwar gleich an Ort und Stelle, wo sie bleiben und geerntet 
werden sollen; denn die meisten vertragen das Verpflanzen sehr 
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schlecht oder gar nicht, wahrend das Verpflanzen anderer, die dieht 
gesat waren (Kamillen, Mohn, Kummel, Dill usw.), nicht nur un
nutz, sondern auch unmoglich ist. Man kann diese ganz wie Ge
treide auf dem Felde breitwiirfig saen; vorzuziehen ist aber jeden
falls die Reihensaat, weil dabei der Boden eventuell gelockert, aber 
auch gejatet und reingehalten, eventuell auch behackt und be
haufelt werden kann. 

Die zweijahrigen Pflanzen bedurfen zu ihrer Entwicklung eines 
Zeitraumes von zwei Jahren. 1m ersten Jahre keimt der Same, 
die Pflanze entwickelt sich im Verlaufe des Sommers, uberwintert 
in lebensfahigem Zustand, treibt im zweiten Jahre die Blute, reift 
den Samen und stirbt in den meisten Fallen im Herbst mit den 
Wurzeln abo Man sat die zweijahrigen Pflanzen in kalte Mistbeete 
oder auf sonnige warme Stellen ins freie Land aus (die beste Aus
saat ist stets die Julisaat), erzieht die jungen Pflanzen stammig 
durch Verdunnen und reichliche Luftspendung und pflanzt sie im 
September auf ihre Standorte, wo sie sich so kriiftigen, daB sie den 
Winter aushalten. Die auf Anzuchtsbeeten gezogenen Pflanzen 
kann man im Friihjahr mit dem Ballen ausheben und versetzen. 
Eines besonderen Schutzes im Winter bediirfen die Pflanzen un
bedingt nicht; trotzdem kann eine leiehte Bedeckung mit Laub 
nur gunstig wirken, wo strenge Winter zu befurchten sind. Hat 
man warme Mistbeete zur Verfugung, so kann man recht gut die 
zweijahrige Vegetationsperiode auf ein Jahr konzentrieren, indem 
man zeitig im Marz in ein nicht allzu warmes Mistbeet aussat und 
im Mai die Pflanzchen ins Land aussetzt. Eine natiirliche Methode 
ist freilieh letztere nicht, und sollte man dieses Gartnerkunststuck
chen bei Arzneipflanzen nur in Ausnahmefallen anwenden. 

Von ein- bzw. zweijahrigen Gewachsen konnen bei uns lohnend 
angebaut werden: Bertramwurzel, Fenchel, Dill, Angelika, Kum
mel, Koriander, Stechapfel, roter Fingerhut, Schierling, blauer 
Eisenhut, Lausekraut, Bilsenkraut, Giftlattich, Malve, Kamille, 
Basilikum, Wasserfenchel, Majoran, Mohn, Anis, Senf, Konigs
kerze, Tausendguldenkraut. 

Was die ausdauernden oder perennierenden krautartigen Pflan
zen betrifft, so unterscheidet man zwischen solchen, von welchen 
nur die oberirdischen Teile, also Bluten, Blatter, Stengel oder 
Samen Verwendung finden, und solchen, um deren unterirdische 
Teile es uns zu tun ist. Die ersteren bleiben jahrelang auf dem
selben Platze stehen; man hat nur fur Fernhalten des grobsten Un
krautes, Lockern der Erde und eventuell Dungung zu sorgen. Die 
letzteren werden genau wie unsere Hackfruchte kultiviert. Die 
Vermehrung geschiBht teils durch Samen (geschlechtliche Fort-
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pflanzung), teils durch Wurzel und Stockteilung (ungeschlechtliche 
Fortpflanzung). Selbstverstandlich gibt es auch hierbei Ausnah
men. Bei Pfefferminz z. B. wie uberhaupt bei allen Minzarten wird 
man im zweiten Jahr ein Absterben des Hauptstockes bemerken, 
wiihrend die Nebenwurzeln fUr Ausbreitung der Pflanzen sorgen. 
Man spricht von einem Wandern der Minzarten. Wo der Boden 
ausgesogen ist und die von der Pflanze bevorzugten Nahrstoffe 
nicht mehr zu bieten vermag, wird er verlassen; es bilden sich 
kahle Stellen. 1m kleinen wird man durch entsprechende Diingung 
die Wurzeln langer an den Mutterboden fesseln konnen. Wo dies 
nicht moglich ist, macht sich ein Umpflanzen notig, was ubrigens 
auch schon durch die Verbreitung von Unkrautern in den Pflan
zungen geboten erscheint. Dieses Umpflanzen kann entweder 00 
Fruhjahr (Marz und April) geschehen oder auch im August, je 
nachdem die Pflanzen friiher oder spater in Vegetation treten .. 

Von ausdauernden krautartigen medizinischen Pflanzen diirften 
allgemein die nachbenannten zur Kultur geeignet sein: Safran, 
schwarze Malve, schwarze und weiBe Nieswurz, Baldrian, Rainfarn, 
Kalmus, Meerzwiebel, Eibisch, Romische Kamillen, Kuchenschelle, 
Osterluzei, Meerrettich, Arnika, BeifuB, Wermut, Estragon, Wald
meister, Nierenfarn, Tollkirsche, Wasserschierling, Herbstzeitlose, 
gelber und roter Enzian, Benediktenkraut, SiiBholz, Ysop, Alant, 
Melissenkraut, Krause- und Pfefferminz, Bitterklee, Barwurzel, 
echter Rhabarber, Salbei, Thymian, Pyrethrum, Seifenkraut und 
Knabenkraut. 

Die dritte Art, die holzartigen Gewachse, macht am wenigsten 
Arbeit. Man laBt sie 00 folgenden Jahre nach ihrer Aussaat noch 
auf dem Anzuchtsbeete sich weiter entwickeln und verpflanzt die 
Friihlingsbluher 00 Herbst, die Sommer- und Herbstbliiher im 
Friihjahr mit den Erdballen auf ihren Standort. Alljahrliches Um
pflanzen vertragen die Stauden nicht ohne wesentliche Beeintrach
tigung ihrer Blute. Sie verlangen von Zeit zu Zeit ein starkes Zu
rUckschneiden, um kraftige Triebe zu erhalten. Von Holzgewachsen 
empfiehlt sich die Anpflanzung des Gewiirzstrauches (Kalykanthe), 
des Bittermandel, des Seidelbast- und des Quittenbaumes, des 
Lavendels und Rosmarins, der Patschulipflanze, des Faulbaum
strauches usw. 

Was den Anbau von zwei- und mehrjahrigen Pflanzen betrifft, 
so wird man die erste Anlage wohl am zweckmaBigsten mit Pflanzen 
vornehmen, da die Anzucht aus Samen dem Anfanger nicht OOmer 
sofort gelingt. Vorziiglich bewahrt hat sich die Senior-Samaschine 
der Firma A. Busse in Wurzen (Abb.l). Diese Maschine sat in fort
laufenderReihealsauchinHaufchen von IO-15,5-21,5-31,5und 
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63 cm Entfernung, zieht gleichzeitig Furche, sat, deckt sie wieder 
zu, walzt und zeichnet die nachste Reihe vor. AIle Samenarten 
sind mit dieser Maschine zu saen. Sicherer wie die Freilandaussaat 
gelingt eine solche in Kasten unter Glas. Man spart dadurch be
deutend an Samenmaterial. Man kann dem Samen durchweg die 
gleiche Bedeckung geben, was fur den KeimprozeB von allergroBter 
Wichtigkeit ist, denn bei der Aussaat ins Freiland kommt vielfach 
der Same entweder zu tief unter die Erde oder nicht tief genug. 
Die Bedeckung soll nicht starker sein als die GroBe des Samen
kornes. Feine Samen wie von Tausendguldenkraut streut man auf 
die geglattete Erde auf ohne jede Bedeckung. Man kann auch in 

Abb. 1. Senior-Siimaschine Mod. H. 

Kasten unter Glas wah
rend des Keimungspro. 
zesses die Samen in der 
notigen Feuchtigkeit er· 
halten, kann alle Schad
linge, wieSchnecken usw. 
fernhalten, uberhaupt 
die Entwicklung der jun. 
gen Pflanzchen so am 
besten uberwachen. 
Man muB naturlich 
Kenntnis haben von der 
Keimdauer der Samen, 

weil danach sich die Zeit der Aussaat richten muB. Auch die 
Keimfahigkeit der Samen bedarf einer Prufung. Nicht zu unter
schatzen ist der EinfluB der Kalte auf die Samen. Manche Samen 
bedurfen des Frostes unbedingt, um uberhaupt rechtzeitig zu 
keimen. 

Nicht jede Arzneipflanze eignet sich zur GroBkultur, so z. B. 
die Kamille. Wie alle Kompositen, denen infolge ihres ausgezeich
neten Flugapparates am Samen eine besonders giinstige Verbrei
tung gesichert ist, wiirde die Kamille bald alle anderen Kulturen 
in der Umgegend uberziehen. Die Beete wurden sich auch kaum 
richtig durchpflucken lassen, auBer wenn solche in so schmalen 
Streifen angelegt sind, daB man von beiden Seiten, ohne hinein
treten zu mussen, pflucken kann, denn wochenlang treiben immer 
wieder neue Bluten, nie bluht eine Pflanze auf einmal abo Wohl 
sollte man da, wo Kamillen vorkommen, ihre Ausbreitung begiin
stigen, Sandgruben und Steinbriiche sind dazu geeignet, eventuell 
kommt auch eine Zwischenkultur in Baumschulen in Frage. Auch 
die Tollkirsche wird man am zweckmaBigsten nur in Halbkultur 
nehmen, da man ihr auf dem freien Felde kaum die gleichen Boden-
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und Wachstumsbedingungen schaffen kann wie in der Wildnis, 
wenn sie sich als Schattenpflanze auch dem Sonnenleben anpassen 
kann, allerdings unter Veranderung ihres Habitus. Das kann aber 
nicht das Ideal eines Ziichters sein. Zudem miiBte natiirlich ihrer 
Giftigkeit wegen die 
Pflanzung vor Kindern 
geschiitzt sein. 

Nicht aIle Pflanzen 
konnen ingleicher Weise 
und auf gleicher Flache 
angebaut werden 1. Es 
gibt Pflanzen der Ebene 
und ausgesprochene Ge
birgspflanzen, wie Rha
barber, Enzian undArni
kausw., deren Anbau im 
Tiefland zu versuchen Abb. 2. Senior-Stahl-Eimadhacke Modell S 22. 
zwecklos ist. Wahrend 
ein Teil Beschattung verlangt, fordert ein anderer voIles Licht. 
Siillholz gedeiht am besten in sandigen FluBbetten, die Rose in der 
Sonne, alleRiechstoffdrogen auf trockenem sandigen Grund, Bilsen
kraut, Stechapfel und Schierling auf kalkigem Schutt, Kalmus und 
Fieberklee in Sumpf, Konigskerze und Wermut an sonnigen Eisen
bahndammen, Fingerhut in Wald
lichtungen. Pfefferminz nimmt man 
in Moorkultur, wahrend man Safran 
vorteilhaft in Spargelbeeten baut. 

AuBerst wichtig ist natiirlich die 
Auswahl des Saatgutes, der Samen 
bzw. der Stecklinge, sofern die Fort
pflanzung auf ungeschlechtlichem 
Wege erfolgt. Durch Auswahl nur 
der besonders gehaltreichen Formen 
und Varietaten, eventueIl durch ge
eignete Kreuzung, ist stets eine Ver. 

Abb. 3. Zweiradbacke mit 2 Hack
besserung der Droge anzustreben. messern urn 1 R eihe herum arbeitend. 

Man setze die Pflanzen stets in 
Reihen bei reichlichem Abstand, so daB dieselben sich nicht gegen· 
seitig beschatten und Luft ungehindert Zutritt hat. Das Rein
halten der Pflanzung wird bei der Reihenpflanzung sehr erleichtert; 
dieselbe ist von groBer Bedeutung. Eine luftige unkrautfreie 
Pflanzung wird nicht so leicht von Pilzkrankheiten befallen. 

1 T s chi r c h: Leitsatze fiir die Kulturder Ar7.neipflanzen, 1917, Heft L 
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In der Ein- und Zweiradhacke1, wie vorstehende Abb. 2 und 3 
zeigen, haben wir einen auBerst praktischen Apparat zur Lockerung 
des Bodens und Bekampfung des Unkrautes, wobei der Vorteil der 
Reihenpflanzung deutIich in Erscheinung tritt. Die Bodenlocke
rung veranlaBt die AufschlieBung der im Erdreich befindlichen 
Nahrstoffe; sie erleichtert den Pflanzenwurzeln das Eindringen in 
tiefere Schichten, begiinstigt die Durchliiftung und die Aufspeiche
rung des Niederschlagwassers bei gleichzeitiger Vernichtung des 
Unkrautes. 

Man kann auch Mischkultur treiben, indem man z. B. Gemiise 
oder kleine Obstbaumchen oder Beerenstraucher, besonders hoch
stammige, dazwischen pflanzt und so den Boden noch besser aus
niitzt, doch darf natiirIich dadurch keine nachteiIige Beschattung 
der niedrigen Pflanzen erfolgen. 

Ein bliihendesArzneikrauterfeld gleicht einem farbenprachtigen 
Teppich und legt den Gedanken nahe, damit eine Bienenzucht zu 
verbinden. 

Bei Auswahl eines geeigneten Grundstiickes achte man in bezug 
auf die Lage hauptsachlich auf folgende Punkte: Die Anlage muB 
der freien Luft ungehinderten Zugang bieten. Umzaunung durch 
Hecken u. dgl. ist nicht zweckmaBig. Vorteilhaft bewahren sich 
Taler oder Abhange, vor rauhen Nordwinden geschiitzt. Nicht 
zu unterschatzen ist die Nahe eines Baches, eines Teiches oder 
irgendeiner Wasserqueile, da die jungen Pflanzchen haufig def 
Gefahr des Vertrocknens ausgesetzt sind. Man muB mindestens 
von zwei Seiten mit dem Pfluge ungehindert ein- und ausfahren 
ki:innen. 

Fruchtwechsel und Diingung. 
Was man bereits seit langer Zeit in der Landwirtschaft erkannt 

hat, trifft auch beim Anbau von Arzneikrautern zu, namIich, daB 
kein Feld mehrere Jahre hintereinander mit derselben Pflanzenart 
angebaut werden darf. Ein Fruchtwechsel ist unerlaBIich. Nicht 
aile Pflanzen entziehen dem Boden die gleichen Mengen von Nahr
stoffen, sondern bediirfen bald des einen, bald des anderen in 
gri:iBerem MaBe. Ein Acker, der durch den Bedarf einer Getreide
ernte die Fahigkeit verloren hat, eine zweite Getreideernte zu 
liefern, wird immer noch imstande sein, eine gute Ernte an Hack
friichten oder Futterkrautern zu gewahren. In diesem Fane hatte 
die Ki:irneifrucht den Gehalt des Bodens an Phosphorsaure er
schi:ipft, nicht aber denjenigen an Kali. Ein Feld, das eine gute 

1 Fabrikation und Prospektversand von der Firma A. Bus s e, 
Wurzen i. Sa. 
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Pfefferminzernte geliefert hat, wird man praktisch ebenfaIls ab
wechslungsweise mit Kartoffeln oder dgl. im folgenden Jahre be
bauen, wie das in Mitcham schon immer gemacht wird. Allein auch 
diese Kombination schlieBt die BodenerschOpfung nicht aus, sie 
verlangsamt sie nur. Es muB auch eine Diingung vorgenommen 
werden, d. h. es muB dem Boden ein Ersatz geboten werden fUr die 
ihm durch den Anbau entzogenen Pflanzennahrstoffe. Diese ent
stammen ausschlieBlich der anorganischen Natur. Es sind dies: 
Kohlensaure, Wasser, stickstoffhaltige Verbindungen (Salpeter
saure), Kali, Kalk, Magnesia, Eisen und Chlor, Schwefelsaure und 
Phosphorsiiure. Aller dieser Nahrungsmittel bediirfen die Pflanzen, 
wenn auch in ungleicher Menge und in ungleichen Zeiten. Die 
Kohlensaure wird ausschlieBlich durch die oberirdischen griinen 
Pflanzenteile aus der Atmosphare assimiliert und ist immer in 
genugender Menge vorhanden; aile ubrigen Nahrstoffe werden 
durch die Wurzel aus dem Boden aufgenommen. Am friihesten 
wird es dem Boden an Phosphorsaure, Kali und Stickstoff fehlen. 
Manche Pflanzen (die Papilionazeen) konnen sich allerdings mit 
Hilfe von Bakterien den freien Stickstoff aus der Luft nutzbar 
machen. Von den drei genannten Nahrstoffen muB dem Kultur
boden alljahrlich etwa soviel wieder zugefiihrt werden, als ihm 
durch die Ernte entzogen wurde. Von den ubrigen Nahrstoffen 
besitzen die Bodenarten meist auf absehbare Zeiten vollauf genug; 
es kame hochstens noch eine Kalkdungung in Betracht, da Kalk 
die Eigenschaft hat, die im Boden bereits vorhandenen Nahrsalze 
aufzuschlieBen, desgleichen Mergel, Gips oder Kochsalz. Man unter
scheidet natiirliche und kiinstliche Diinger. Am wichtigsten ist 
wohl der StaIldiinger, da er nicht nur siimtliche Pflanzenniihrstoffe 
enthalt, sondern auch bei seiner Zersetzung durch Bildung von 
Humusstoffen den Boden in physikalischer Beziehung verbessert. 
Der Rindviehdiinger ist wegen seines Gehaltes an schleimigen 
Stoffen langsamer zersetzbarund deshalb langer vorhaltend, Pferde
und Schafdiinger gelten als hitzig, weil sie sich rasch zersetzen; 
Schweinediinger ist in seinem Wert wechselnd, je nach der Er
niihrung dieser Tiere, und oft mit Unkrautsamen vermengt. Auch 
Fiikaldiinger liiBt sich verwenden. Unter den Stickstoffdungern 
stehen obenan Chilesalpeter und schwefelsaures Ammoniak. Er
sterer wird meist in der Menge von 1,5-2 Zentnern pro Morgen im 
Friihjahr als Kopfdiinger fur die schon griinende oder auch weiter 
entwickelte Pflanze angewendet; letzteres hat eine langsamere, aber 
auch andauerndere Wirkung und wird meist mit der Saat dem 
Boden einverleibt (etwa l-lY2 Zentner auf den preuBischen Mor
gen). Zu den phosphorsauren Diingungsarten gehoren Superphos-
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phat aus Knochenkohle,· die verschiedenen Guanosorten sowie 
Thomasphosphatmehl speziell fUr Moor- und Sandboden. Man 
wendet die Superphosphate in der Menge von etwa 2 Zentnern, 
das Thomasmehl etwa in der doppelten Menge an. Die Phosphor
saure ist weder fliichtig noch leicht aus dem Boden auswaschbar, 
so daB man diese DiingemittellangeZeit vor der Einsaat ausstreuen 
kann. Diingungen, welche Stickstoff und Phosphorsaure vereinigen, 
sind Peruguano (fUr fast aIle Diingungszwecke in der Menge von 
etwa 2 Zentnern fUr den preuBischen Morgen verwendbar), ferner 
das Knochenmehl, Ammoniumsuperphosphat, Fischmehl, Fisch
guano, Fleischmehl, Blutdiinger usw. Kalihaltige Diingemittel sind 
Kainit und Karnallit, wovon man 2-4 Zentner auf den Morgen 
rechnet. 

Es kommt nun, was man wohl beachten wolle, bei der Arznei
pflanzenkultur im Gegensatz zur Landwirtschaft nicht nur darauf 
an, iippige Pflanzen zu produzieren, vielmehr muB man das Haupt
gewicht darauf legen, daB die Pflanzen einen moglichst hohen Ge
halt an medizinisch wirksamen Stoffen erreichen. Leider ist das 
Gebiet der Diingung fUr unsere Arzneipflanzen noch wenig er
forscht, wenn man auch hei einer ganzen Reihe von Pflanzen Er
fahrungen gesammelt hat. So weW man z. B., daB der Rosmarin 
selbst bei der starksten Diingung das Aroma und atherische 01 
nicht einbiiBt usw. Bei Besprechung bzw. Kulturanleitung der ein
zelnen Pflanzen im speziellen Teil wird, soweit dies bekannt ist, 
darauf hingewiesen werden. 

Um die richtige Diingung fUr die einzelnen Pflanzen zu er
mitteln, ist es notig, die Pflanzen chemisch zu analysieren. Die 
Analyse zeigt uns zwar, daB qualitativ die Pflanzen ganz gleich zu
sammengesetzt sind, d. h. daB stets dieselben Elemente, und zwar 
stets samtlich vorhanden sind. Aber wir finden zugleich, daB die 
quantitative Zusammensetzung der Pflanzen eine sehr verschiedene 
ist. Ja, wenn wir die verschiedenen Teile ein und derselben Pflanze 
getrennt analysieren, dann zeigt es sich, daB auch sie in ihrer Zu
sammensetzung sehr wesentlich voneinander abweichen. Aus den 
durch die quantitative Analyse gefundenen Zahlen ersehen wir, in 
welchem Verhaltnis zueinander die einzelnen Stoffe von der Pflanze 
aufgenommen werden. Sowie der Pflanze von dem einen oder an
deren Nahrstoff etwas mehr oder weniger geboten wird, wird sie 
auch stets von den anderen Nahrstoffen entsprechend mehr odeI' 
weniger aufnehmen. Die Diingung dad somit keine planlose sein. 
Wir miissen wissen, in welchem Verhaltnisse die zu kultivierende 
Pflanze die verschiedenen Nahrstoffe aufnimmt, sowie in welcher 
Menge die Nahrstoffe in der zur Kultur bestimmten Erde vorhan-
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den sind. Wir brauchen nur diejenigen Nahrstoffe in den Boden 
zu bringen, welche fiir die jedesmalige besondere Kultur verhaltnis
maBig in geringster Menge in der Erde vorhanden sind. Zur Pro
duktion bestimmter Pflanzenorgane sind bestimmte Mischungs
verhaltnisse der Nahrstoffe notig, oder: verschiedene Mischungs
verhaltnisse der Nahrstoffe bedingen die Produktion verschiedener 
Pflanzenorgane. Namentlich das letztere Gesetz ist fiir die Praxis 
von auBerordentlicher Bedeutung. Es zeigt uns den Weg, die 
Pflanze zur Produktion bestimmter Organe zu zwingen. An der 
Hand diesesGesetzes konnen wir eine Pflanze baldzur Blattbildung, 
bald zur Bliite- oder Fruchtbildung zwingen. 

Allgemeines iiber Ernte, Trocknen, Zerkleinern 
und Aufbewahrung. 

Ein Hauptaugenmerk hat der Sammler von Vegetabilien auch 
der Einsamm1ungszeit zuzuwenden, da die Stoffe in den Pflanzen 
in steter Wandlung und Umbildung begriffen sind, und es von 
groBer Wichtigkeit ist, daB die Pflanzenteile, welche medizinischen 
Zwecken dienen sollen, zur richtigen Zeit geerntet werden, weil sie 
sonst eventuell ihre Wirkung ganz oder teilweise einbiiBen und da
durch wertlos werden. GroBe Beachtung verdienen schlieBlich die 
Trocknung, Zerkleinerung, Aufbewahrung und Verpackung, sowie 
der Versand der geernteten medizinischen Vegetabilien, da fast bei 
jedem einzelnen Artikel besondere VorsichtsmaBregeln getroffen 
werden miissen, die sich nur aus der Praxis ergeben, so daB jeder 
Anfanger auf diesen Gebieten in der Regel teures Lehrgeld zahlen 
muB. Ein einziger MiBgriff oder die AuBerachtlassung einer gering
fiigig erscheinenden VorsichtsmaBregel kann oft die miihevolle Ar
beit eines ganzen Jahres zunichte machen. 

1st die Zeit der Ernte herangekommen (der im Anhang dieses 
Buches sich vorfindende Bliiten- und Sammelkalender gibt hier
iiber genauen AufschluB, im allgemeinen gilt der Grundsatz, daB 
die Pflanze im vollkommensten Besitze ihrer Wirksamkeit dann 
ist, d. h. den hOchsten Gehalt an atherischem lH, Alkaloiden oder 
dgl. dann erreicht hat, wenn sie eben zu bliihen beginnt), so wahlt 
man einen sonnigen Tag zur Ernte, moglichst die Mittagsstunden, 
wenn kein Tau mehr auf den Pflanzen liegt. Bliiten wie Verbascum, 
Althaea, Malva usw. miissen jeden Tag geerntet werden, da sie 
durch den Tau und durch nachtliche Regengiisse stark leiden. Der
artige Bliiten miissen einzeln mit der Hand gepfliickt werden, was 
allerdings besonders fiir den Ungeiibten als eine zeitraubende Me
thode erscheint. Dagegen gibt es zum Pfliicken von Kamillen, Pyre
thrum, iiberhaupt solcher zu rispen- oder schirmdoldenartigen 
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Bliitenstanden vereinigten Bliiten allerlei Hilfsapparate. lch selbst 
habe einen solchen Apparat konstruiert, der von vielen bereits prak
tisch erprobt und gut befunden wurde. Ein Rohr mit mehrzinkiger 
Gabel fiihrt man den Bliiten von unten her entgegen und trennt 
mittels der Schere, die iiber der Gabel vorbeigeht und mit einem 
Druck in Bewegung gesetzt wird, die Bliitenkopfchen von den 
Stielen, und zwar bis zu sechs Stiick auf einmaL Die Bliiten fallen 
alsdann durch das Rohr hindurch in den riicklings befindlichen 
Sack. Mit diesem einfachen und handlichen Apparat kann ein Kind 
leicht einige Kilo in der Stunde pfliicken. 

Krauter wie Mentha, Melissa, Viola tricolor usw. schneidet man 
wohl am besten mit einer sog. Schafschere oder Rasenschere usw. 

Abb.4. Apparat zum Pfliicken von Kamillen- und ahnIlchen Bliiten (elgener Vertrieb). 

Soweit nun die Pflanzen nicht in frisch em Zustande Verwen
dung finden, sei es zu Destillationszwecken oder Extraktberei
tungen, schlieBt sich sofort der TrockenprozeB an. Hierbei taucht 
die Frage auf, was vorzuziehen ist, die natiirliche oder die kiinst
liche Warmequelle, die Sonne oder der Trockenofen. Nun, daB 
man geneigt und bestrebt ist, sich die Sonne, die billigste Warme
quelle, nutz bar zu machen, liegt auf der Hand; leider aber ist damit 
nicht mit Sicherheit zu rechnen und so mit eine kiinstliche Trocken
vorrichtung unentbehrlich. Es ware verkehrt, wollte man allge
meine Methoden iiber das Trocknen der Krauter und Bliiten an
geben, vielmehr erheischt jede Pflanze eine ihrer lndividualitat ent
sprechende Behandlung; z. B. eine atherisches 01 fiihrende Pflanze 
will, wenn sie ihren Wert und ihre natiirliche Farbe behalten solI, 
anders behandelt sein wie eine solche mit viel Schleim- oder Gerb-



Allgemeines fiber Ernte, Trocknen, Zerkleinern und Aufbewahrung. 31 

stoff; ja selbst ein und dieselbe Pflanze verhiiJt sich oft ganz ver
schiedenartig beim Trocknen, je nach ihrem Standort und den Be
dingungen, unter denen dieselbe gewachsen ist, d. h. je nachdem 
sie iippig oder mager gediehen ist. Wo dies nicht beachtet wird, 
treten MiBerfolge auf. Das Grundprinzip des Trocknens beruht 
darauf, der frischen Pflanze moglichst sukzessiv ihr Wasser zu ent
ziehen, und zwar durch Warme unter gleichzeitigem Abzug von 
Luft. Sobald man nicht Sorge tragt, daB das verdunstende Wasser 
rasch fortgefUhrt wird, treten faulnisartige Erscheinungen auf, we
durch die natiirliche Farbe verlorengeht. Schiittet man z. B. 
Konigskerzenbliiten in die Sonne auf den Erdboden, so erhalt man 
meist unansehnliche Ware, ebenso wie wenn man dieselben gleich 
nach dem Pfliicken in den stark erhitzten Trockenschrank bringt. 
1m ersteren Fall schadet die Ausdunstung des Erdbodens und im 
zweiten Fall fehlt die Ventilation, Um den Wasserdunst iiber den 
welkenden Bliiten wegzuschaffen. Bringt man dagegen die ge
pfliickten Bliiten auf einen luftigen Dachboden, ausgebreitet auf 
einer mit weichem Papier oder Leinen ausgelegten Horde, die vor
teilhaft schrag gestellt wird, damit Luft auch von unten Zutritt 
hat, nach einigen Tagen alsdann in den Trockenofen, so ist ein 
MiBerfolg so gut wie ausgeschlossen. Solche Bliiten allerdings, die 
man yom Boden aufgelesen hat, werden den yom Schaft gepfliick
ten nie ebenbiirtig sein. - GroBere Mengen frischer Krauter wie 
Pfefferminze, Wermut, Kamillen, Lindenbliiten, Stiefmiitterchen 
usw. breitet man stets am besten zunachst auf Sackleinen auf dem 
Dachboden direkt unter dem Dache aus und sorgt fUr Luftabzug 
und Of teres Wenden. Man bedient sich auch vorteilhaft groBerer 
Rahmen aus Draht- oder Bindfadengeflecht. Das Trocknen in der 
freien Sonne ist zu vermeiden, erstens wegen der bleichenden Wir
kung der Sonnenstrahlen und zweitens wegen der Gefahr, daB ein 
p16tzlicher Luftzug die Ware fortblast. Wer die Sache im groBen 
betreiben will, kann sich einen luftigen Trockenboden einrichten 
mit glattem gut zusammengefiigten FuBboden. Der Bodenraum 
selbst bekommt Lattengestelle zum Aufsetzen der Trockenrahmen. 
Samen werden ganz wie Getreide und Hiilsenfriichte behandelt. 
Wurzeln wird man am besten wie Obst an Faden anschniiren. W 0 

es angeht, konnen starkere Wurzeln vorher gespalten oder zer
schnitten werden. AIle diese MaBnahmen eriibrigen sich, sobald 
man sich entschlieBt, im Dorrofen zu trocknen. Ohnehin diirfte es 
nur in seltenen Fallen gelingen, eine Droge ganz ohne kiinstliche 
Trockenvorrichtung in geniigend trockenen Zustand zu bringen, 
zumal in feuchten Sommern. Eine geeignete Trockenvorrichtung 
ist, wie bereits erwahnt, fUr die Arzneikrauterkultur und den Handel 
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mit Vegetabilien von der allergroBten Bedeutung. - Eine der
artige Trockenvorrichtung kann nun verschiedener Art sein. In 
manchen Fallen steht vielleicht Abdampf einer Dampfmaschine zur 
Verfugung, womit sich eine Darre heizen liiBt; wo dies nicht der 
Fall ist, mochte ich die von der Firma Ph. Mayfarth & Co. in 
Frankfurt a. M. konstruierten, mehrfach pramiierten Dorrapparate 
empfehlen (Abb.5). 

Bei den Bestrebungen von seiten der Gemuse bauenden Land
wirtschaft, die Erzeugnisse in einen sich gut konservierenden Zu

Abb. 5. Diirrapparat. 

stand zu bringen, ein 
Gedanke, der besonders 
fUr die Armeeverprovi
antierung von aller
groBter Wichtigkeit ist, 
fahndete man mit aller 
Intensitat nach einem 
rationellen Dorrapparat. 
Als solcher hat sich bei 
allen derartigen Unter
nehmungen folgender 
Apparat erwiesen, den 
ich als den geeignetsten 
zum Trocknen aller Art 
Arzneikrauter an dieser 
Stelle empfehlen moch
teo Ich will ibn deshalb 

einer genaueren Betrachtung unterziehen. 
Die Eigenartigkeit liegt nicht allein in der Konstruktion des 

Of ens und des Dorrschachtes, sondern auch in der wohlgelungenen 
Verbindung beider zu einem Ganzen. 1m Gegensatze zu a.llen an
deren Trockenapparaten mit ihrem senkrecht uber der Feuerung 
stehenden Hordenschacht liegt der Schacht bei diesen Mayfarth 
schen Apparaten in einer schiefen im Winkel zur Horizontalebene 
miiBig aufsteigenden Linie. Der Dorrschacht ist ein doppelter, an 
seinem Ende offener. Jeder Teil desselben ist so hoch, daB er 
Gruppen von je zwei, bei groBeren Apparaten von je drei Horden 
ubereinander aufnehmen kann. Der darunterstehende Of en ist ein 
doppelter, sog. Mantelofen, der in seinem inneren Korper die Feue
rung tragt und zwischen dem inneren und auBeren Korper hei13e 
Luft, und zwar trockene heiBe Luft, erzeugt. Durch die Aus
dehnung der Luft infolge der Erhitzung erhiilt sie das Bestreben, 
moglichst rasch nach dem Ausgang zu gelangen, der bei diesen 
Appa.raten immer offensteht. Dieses Bestreben wird aber noch ver-



Allgemeines iiber Ernte, Trocknen, Zerkleinern und Aufbewahrung. 33 

starkt durch die frische Luft, die fortwahrend von unten in den 
Of en tritt und die heiBe Luft aufwarts drangt. Auf die einfachste 
Weise wird somit ein natiirlicher und so energischer Luftstrom her
gesteIlt, wie man bei anderen Apparaten dies auf kiinstliche Weise 
mittels Blaswerks oder anderer V orrichtungen nicht zu erreichen 
vermochte. Durch den doppelten Luftschacht ist die Temperatur 
eine verschiedene, und zwar im oberen Teil naturgemaB heiBer als 
im unteren und infolge des vom Of en sich entfernenden Schachtes 
unmittelbar iiber dem Of en am starksten und dann gegen das Ende 
des Schachtes hin langsam sinkend. 1st z. B. die Temperatur im 
oberen Schacht iiber dem Of en 100 0 C, so ist sie am Ende des 
Schachtes 80 0 und zugleich im unteren Schacht im gleichen Ver
haltnis 10-20 0 C niedriger. Dieser Umstand sichert auf die 
einfachste Weise durch Umwechseln der Horden die Warme 
steigend oder sinkend, plOtzlich oder allmahlich auf das Dorrgut 
wirken zu lassen. Die Temperatur im Trockenschacht ist genau 
regulierbar. 

Allen Trockenapparaten mit senkrechten Hordenschachten ist 
der groBe Dbelstand eigen, daB die mit Wasserdampf geschwangerte 
heiBe Luft von der untersten Horde aus erst noch aIle iiber ihr 
lagernden Horden durchziehen muB, ehe sie den Ausweg gewinnen 
kann. So teilt sie dem 1nhalt dieser Horden wieder Feuchtigkeit 
mit, anstatt die darin noch vorhandene anzuziehen und fortzu
fiihren. 1m Gegensatz hierzu gelangt bei den Mayfarthschen 
Apparaten die trockene heiBe Luft, sobald sie die Feuchtigkeit aus 
der frisch eingebrachten Horde angezogen hat, sofort zum Austritt, 
ohne die friiher eingebrachten Horden abermals zu durchziehen 
- ein ProzeB von allergroBter Wichtigkeit! -

Je trockener die heiBe Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann 
sie aus dem Dorrgut anziehen, und je mehr sie anzieht, desto rascher 
ist der TrockenprozeB beendigt. Dieser Umstand sowie das wechsel
weise Erwarmen und Abkiihlen des Dorrgutes garantieren beim 
Dorren den Erfolg. Der Warmegrad wird durch das Thermometer 
gegeben. Als Heizmaterial kann Holz, Torf, Kohle oder Koks Ver
wendung finden. 

Zum Schlusse mochte ich noch kurz den Kohlenverbrauch und 
die Leistungsfahigkeit dieser in mehreren GroBen existierenden 
M a yf arth schen Trockenapparate kurz zusammenstellen. DieZah
len fiir die Leistung beziehen sich auf Dorren von Obst; es diirfte 
somit das Resultat bei den meist viel weniger Feuchtigkeit mit sich 
fiihrenden Krautern, Bliiten oder Wurzeln noch bedeutend giin
stiger ausfallen. 

Meyer, Arzneipflanzenkultur, 5. Auf!. 3 
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GroBen· Anzahl Total· Kohlen· Lelstung 
nummer der der hordenflache verbrauch In In 24 Stunden 

Apparate Horden etwa qm 24 Stunden etwa kg etwa kg 

0 12 2,4 24 130 
1 21 4,35 40 400 
2 33 8,85 64 600 
3 60 32,70 90 1525 
4 120 65,40 180 3000 

Hieraus geht hervor, daB die Leistungsfahigkeit bedeutend steigt 
mit der GroBe der Apparate bzw. der Totalhordenflache bei relativ 
viel geringerem Verbrauch an Feuerungsmaterial. 

Zerkleinerung der Vegetabilien. 
In den Apotheken bediente man sich frillier, wo es sich um 

kleinere Mengen der von Krautersammlern eingebrachten Drogen 
handelte, wohl meist des gewohnlichen Wiegemessers, wie es bei 

den Fleischern zum Zerkleinern von Fleisch 
gebraucht wird, oder des Hackmessers. Dieses 
Instrument besitzt drei leicht abnehmbare 
Stahlklingen und eine fUllbare Rohre zur Er
hOhung des Gewichtes. DaB mit diesem primi
tiven Apparat es nicht moglich ist, eine an
sehnliche gleichmaBige Ware fertigzustellen, 
ist wohlleicht einzusehen und muB jeder be
statigen, der sich darin versucht hat . Man er
halt bei dieser Methode viel Pulver, welcher 
Umstand diese Art und Weise der Zerkleinerung 
hOchst unrationell gestaltet. Nach dem Arznei
buch muB bekanntlich die Spezies Siebe von 

Abb.6. ganz bestimmter Maschenweite passieren, und 
Zerkleinerung mlttels h .. Dr B d 

Hackmessers. wenn sc on von eIrngen ogen au er em 
auch feineres Pulver gebraucht wird, so resul

tiert doch hierbei mehr als erwiinscht ist. Zudem zeigt die Spezies 
keinen glatten Schnitt, ist vielmehr gefetzt, kurz, sie entspricht 
nicht den heutigen etwas verwohnten Anspriichen. 

Weitaus leistungsfahiger als diese primitiven Hilfsmittel und fur 
groBere Betriebe fast unentbehrlich sind die modernen Quadrat
schneidemaschinen, wie sie die Firma F . W. Schilbach in Leipzig, 
Adolf Hitler Str. 132, wohl ohne Konkurrenz sowohl fUr Hand- als 
auch fUr Kraftbetrieb in der vollendetsten Weise herstellt und ver
treibt. So zeigt uns z. B. beistehende Abbildung eine Quadrat
schneidemaschine fur Hand- oder Kraftbetrieb zum Schneiden von 
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Rinden, Krautern, Wurzeln usw. Sie ist bequem zu betreiben, und 
kann man kostspielige Kraftanlagen ersparen. Sie eignet sich be
sonders fUr mittlere Betriebe. Die Maschine ist mit beweg
lichem, selbstregulierendem Walzensystem versehen, 
wodurch eine bestandig gleichmaBige Pressung erzielt 
wird, gleichviel, ob hoch oder tief eingepackt wird, 
und bietet somit vollstandige Sicherheit, so daB ein Brechen von 
Zahnradern oder sonstigen Teilen bei ordnungsmaBigem Betriebe 

Abb.7. Quadratschneidemaschine. 

absolut ausgeschlossen ist. J e nach Sch were des Materials 
und GroBe des gewunschten Schnittes liefert die Ma
schine 25-75 kg pro Stunde und eignet sich ebensogut 
fUr Quadratschnitt jeder GroBe bis 10qmm als auch 
fur Scheibenschnitt yom feinsten Scheibchen bis zu 
10 mm Lange. Die Maschine arbeitet nach auBen hin 
vollstandig stau bfrei. 

Von noch groBerer Leistungsfahigkeit als die erste Maschine 
auf umstehender Seite ist die zweite von derselben Firma (Abb. 8). 

Man kann damit pro Stunde 1-3 Ztr. Material in beliebig groBe 

3* 
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Quadrate schneiden. Diese Maschine ist in den allergroBten Drogen
appreturanstalten in Gebrauch und eignet sich besonders gut zum 
Schneiden von Cort. Quillaja, Rad. Sarsaparill., Rad. Ipecac., Rhiz. 
Graminis usw. 

Kommt es darauf an, irgendwelche Holzer oder Wurzeln in 
gleichmaBig-wiirfelformige Stucke zu schneiden, so liiBt sich dies 
in der elegantesten Form bewerkstelligen mittels folgender Wurfel
schneidemaschine (Abb. 9). 

Die Handhabung dieser Maschine ist ungefiihr folgende: Nach
dem die Holzer bzw. Wurzeln in einen zur Maschine gehorigen 

Abb. 8. Quadratschneidemaschine mit erhOhter Leistungsfahigkeit. 

Kasten eingelegt und mittels Schrauben in demselben festgepreBt 
worden sind, wird derselbe in die Maschine eingesetzt und das 
Material in ungefiihr lO Minuten selbsttiitig in Wurfel zerschnitten. 
Urn die Maschine rationell auszunutzen und dauernd in Betrieb zu 
halten, sind zwei Mann zum Packen erforderlich (evtl. auch Junge 
oder Miidchen), durch welche in ungefiihr derselben Zeit ein zweiter 
Kasten gepackt werden kann, so daB die Maschine fortwiihrend in 
Tiitigkeit ist. Der Packkasten ist 500 mm lang, 125 mm breit und 
125 mm hoch und faBt je nach Art des Materials 4-5 kg. Die 
Maschine leistet somit bis 25 kg pro Stunde. Vorteilhaft p,uspro
biert wurde die Maschine auf SuBholz, Althee, Enzian, Kalmus, 
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Hauhechel, Zichorien- und Petersilienwurzel, Alant, Sennesblatter, 
Eibischblatter, Lindenbluten, Faulbaumrinde u. a . m. Diese Ma
schine ist spezieIl zum Schneiden von allen Sorten Holzer und Wur
zeIn geeignet, schneidet aber auch den groBten Teil der Rinden, 
Krauter und Blatter in hochfeine Quadrate. 

Zum Zerkleinern von kurzen und harten WurzeIn schlieBlich 
wie Galgant, Veilchenwurzel, Seifenwurzel, Krahenaugen, ferner 
von Nelkenbluten, Feigen usw. ist besonders geeignet die folgende 
Universal-Schneidemaschine (Abb. 10 und 11). 

Es ist dies ein Messer-Trommelsystem, und sind die Vorzuge 
ungefahr folgende: 

1. Die Messer sind aIle 
durch eine Schraube gleich
maBig verstellbar, und kann 
damit jeder Schnitt, yom 
feinsten an bis 4 mill Starke, 
ausgefiihrt werden. 

2. Die Messer lassen sich 
leicht auswechseIn. 

3. Das Innere der Trom
mel ist so konstruiert, daB 
Verstopfen nicht vorkommen 
kann. 

4. Die Zufiihrung der zu 
schneidenden Rohprodukte 
erfolgt von oben, und bat 
man das Material nur auf Abb.9. WiirfeIschneldemaschine. 

zuschutten bzw. beliebig durch einen Schieber zu regulieren. 
5. Die Leistungsfahigkeit betragt pro Stun de bis zu drei 

Zentnern. 
6. Die Produkte werden in Lockenform geschnitten, so daB sie 

beim Destillieren locker liegen. 
7. Durch entsprechende SchnittsteIlung der Messer laBt sich 

auch Speziesform erzielen. 
8. Stellt man die Messer eng zusammen, so eignet sich die Ma

schine auch zum Pulverisieren, besonders von fettigen und fett
haltigen Artikeln, was mit den ublichen Mahlmuhlen nie zu er
reichen ist. 

Zur Herstellung feiner und feinster Pulver hat die moderne 
Technik eine groBe Anzahl Maschinen der verschiedensten Systeme 
erfunden. Es ist wohlleicht einzusehen, daB es schwer ist, ja wobl 
uberhaupt unmoglich, fur die verschiedensten Substanzen eine Uni
versalmaschine zu empfehlen. Meist werden wohl Scheibenmiihlen 
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und Trommelmuhlen empfohlen. So erfinderisch aber auch die 
Technik bis jetzt sich gezeigt hat, so glaube ich doch behaupten 
zu durfen, daB die altbewahrte Methode des StoBens im Morser, 
wie dies in den Apotheken schon seit den uraltesten Zeiten ublich 
war, auch heute noch nicht ubertroffen ist, auch nicht von der 
allerkunstreichsten Maschine. Auf diesem System beruhend zeigt 
uns nebenstehende Abb. 12 ein DoppelstoBwerk (ebenfalls von der 
Firma F . W. Schilbach-Leipzig fabriziert) mit vier rotierenden 
Stempeln und zwei ebenfalls rotierenden Morsern. Die Maschine 

Abb. 10. U ni versal-Schneidemaschine. Abb.ll. 

leistet pro Tag und Morser je nach Art des Materials etwa 70 kg 
alkoholisiertes Pulver. Infolge der Anordnung von zwei wahrend 
des Falles rotierenden StoBen in einen sich gleichzeitig umdrehen
den Morser wird die hohe Leistung und das denkbar feinste Pulver 
erzielt. Die StoBer treffen bestandig auf neues Material und schla
gen das nebenliegende wieder locker, wodurch ein Festschlagen oder 
Filzen unmoglich ist. Der Antrieb der Morser geschieht mittels 
Kettenrader und Kette, welche wiederum durch verstellbare Leit
rolle regulierbar ist. 

Selbstverstandlich legt der verhaltnismaBig hohe Anschaffungs
preis vorstehender Maschinen den Wunsch nahe nach billigeren, 
wenn auch kleineren Maschinen, zumal wenn es sich um die Zer-
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kleinerung geringerer Mengen handelt. Versuche 'nach dieser Rich
tung wurden von verschiedenen Fabrikanten gemacht, auch von 
der Firma Schilbach; doch wurde einwandfrei festgestellt, daB 
solche Maschinen leichterer Konstruktion keinesfalls eine befrie
digende Leistungsfahigkeit ergeben. Die Zahigkeit des Materials 
erfordert unbedingt starke, dauerhaft gebaute Maschinen. 

Abb.12. Pulverisiermaschine. 

Wer nun mit seiner Ware den hochsten Preis erzielen will, der 
muB imstande sein, dieselbe moglichst lange aufzubewahren, ohne 
daB die Giite der Droge darunter leidet. Genau wie es der Land
wirt mit seinen Bodenerzeugnissen macht, muB es auch der Arznei
krauterbauer machen: er muB Spekulation treiben. Leider pflegen 
viele Produzenten ihre Ernte sofort an Aufkaufer abzugeben und 
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erhalten so die niedrigsten Preise, was oft iiber 50% Verlust be
deutet. 

Die Aufbewahrung der gut getrockneten Ware kann ebensogut 
in Holzfassern wie in solchen aus Hartpappe oder Blechkasten ge
schehen; dieselben miissen j edoch mit einem Deckel verschlossen 
sein, und darf nicht durch Eindriicken die Ware zerbrockelt wer
den. Blatter und Bliiten, welche nicht vollkommen trocken ein
gebracht wurden, erhitzen sich mit der Zeit und werden millfarbig, 
so daB sie dann meistens fiir Medizinalzwecke unbrauchbar sind. 
Auch die vollkommen ausgetrockneten Drogen beginnen nach einem 
bestimmten Zeitraum zu schwitzen, wie dies von Heu allgemein 
bekannt ist. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, von Zeit zu Zeit 
eine Nachtrocknung vorzunehmen. Einzelne Wurzeln wie Rad. 
Angelic., Levistic., Taraxac. u. a. m. sind dem InsektenfraB sehr 
unterworfen und lassen sich nur durch auBerste Sorgfalt vor ihren 
Zerstorern bewahren. Ganz besonders mochte ich empfehlen, in 
die Fasser vorher eine handhohe Schicht von ungeloschtem Kalk 
in haselnuB- bis faustgroBen Stiicken zu bringen, dariiber eine 
Pappscheibe und darauf die Droge. Sorgt . man auBerdem noch 
fUr gut schlieBende Deckel, so kann man selbst solche Bliiten, die 
infolge ihres Zuckergehaltes sehr leicht Feuchtigkeit aus der Luft 
anziehen und dadurch miBfarbig werden, wie dies z. B. bei Taub
nessel- und Konigskerzenbliiten der Fall ist, jahrelang unverandert 
erhalten und damit den hochsten Preisstand getrost abwarten. Wie 
groB die Preisschwankungen bei vegetabilischen Drogen sind, illu
strieren am besten einige Beispiele: 

Konigskerzenbliiten wurden von Grossisten zu folgenden Durch
schnittspreisen offeriert, wobei der Monat September zugrunde ge
legt wurde: 

im Jahre pro Kilo 
1927 mit 21,00 RM, 
1928 " 12,80 " 
1929 " 11,00" 
1930 " 8,00" 

im Jahre pro Kilo 
1931 mit 12,00 RM, 
1932 " 12,50 " 
1933 " 12,00 " 

Beziiglich eines und desselben Ernteproduktes konnte man fol
gende Preisschwankungen feststellen: 

September 1933: Qualitat la . 
2 

Januar 1934: 

Pfefferminz bla tter : 
im Jahre 1927 . 

" 

" 

1928 . 
1929 . 
1930 • 

la 
2 

3,75RM 
11,00 " 
11,00 " 
5,00 " 

12,OORM 
10,00 " 
10,00 " 
8,50 " 

3,00 RM 
. 3,35 " 

im Jahre 1931 . 
" 1932. 

1933 . . 4,00 
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Vom September 1933 biszum Januar 1934wardiegleiche Ware 
gestiegen von 4,00 RM auf 4,50 RM und teilweise sogar auf 5,00 RM. 

Auch an dieser Stelle sei nochmals betont, daB zu diesen Preisen 
die Detailisten (Apotheker und Kleindrogisten) ihren Bedarf decken 
konnten, wogegen den Produzenten von den Grossisten wohl meist 
40-45 % weniger geboten werden konnte. 

Ahnlichen Fluktuationen, welche die betreffenden Drogen zeit
weise geradezu zu Borsenartikeln machen, sind auch Flor. Chamo
mill. Roman. und vulgar., Flor. Calendulae, Papaveris, Lamii, Rad. 
Angelic. u. a. m. unterworfen. 

Erwagt man aIle die von mir gegebenen Ansichten tiber die Ent
wicklungsmoglichkeit der Kultur von medizinischen und techni
schen Pflanzen in unserem deutschen Vaterlande, so wird man 
nicht mehr daran zweifeln, daB die Kultur in ausgedehnteremMaB
stab recht wohl geeignet ist, eine groBere Rolle in unserem Erwerbs
leben zu spielen, wenn sie fachmannisch und sachgemaB unter
nommen wird, wenn Kapital, Erfahrung und Bentitzung gttnstiger 
Konjunkturen zu Gebote stehen. Wo Arzneipflanzenkulturen be
trieben oder noch errichtet werden, da sollte die oftmals in altem 
Schlendrian gefiihrte Anbau- und Gewinnungsweise einer auf den 
modernen Anschauungen der Landwirtschaft und Pharmakognosie 
basierten sachgemaBen Kultur und Bearbeitung Platz machen. 
Wenn das zu erreichen ist, dann wird die Arzneipflanzenkulturnoch 
viel bessere Ertrage liefern und hoheren Lohn fur die aufgewendete 
Miihe, besonders wenn man sie, wie erwahnt, in Mischwirtschaft 
betreibt, d. h. einen Fruchtwechsel zwischen Arzneipflanzen und 
Feldfriichten einfiihrt und auf Nebennutzung bedacht ist, wenn 
der Schwerpunkt auf einen ratione lIen TrockenprozeB und eine 
sachgemaBe Aufbewahrung der Ernte gelegt wird. 

Dieses Urteil wurde mir von allen Gewi.i.hrsmannern unein
geschrankt bestatigt. Besonders beachtenswert ist, was mir eine 
mit den Arzneipflanzenanbau aufs Innigste verkniipfte Personlich
keit mitteilte: "Niemals kann man sich aus den ersten zwei Jahren 
ein Urteil iiber die Rentabilitat bilden. Das Wort vom Lehrgeld
zahlen trifft nirgends so zu, wie gerade beim Arzneipflanzenanbau. 
In den Thiiringer Anbaugebieten wird seit Generationen angebaut. 
Die Anbauer nehmen die schlechten Jahre genau so mit wie die 
guten, denn sie wissen ja, daB auf langere Zeit betrachtet die Er
gebnisse sich ausgleichen." 



Erste Abteilung. 

Ein- und zweijiihrige medizinische Pflanzen. 

Althaea rosea (L) Cavan. 

Stockrose, schwarze Malve, Halsrose, schwarze Pappel, Baummalve. 

Malvaceae. 

Allgemeines: Die schwarze Malve ist zweijahrig, doch dauert 
sie in guter Erde und unter giinstigen Verhii.ltnissenauch 3-4 Jahre 
aus; dieselbe hat 2-3 m hohe astige, etwas behaarte Stengel und 
langgestielte, nierenformige, runde, fast ganze Blatter; die Bliiten 
stehen zu zwei bis vier auf weichhaarigen Bliitenstielen in den 
Blattwinkeln; die schwarz-violetten Bliiten sind teils einfach, teils 
gefiillt, etwa 5 cm im Durchmesser. Der Kelch ist doppelt, ein 

. auBerer und ein innerer, 5-7spaltig. StaubgefaBe zahlreich. Die 
Kapseln sind einsamig, weichhaarig. Bliitezeit: Juli bis Sep
tember. 

An b au: Die schwarze Malve ist eine sehr harte Pflanze; sie 
gedeiht am besten in ebener, sonniger Lage und in einem tiefen 
humusreichen, sandigen Boden. Einiger Schutz gegen Wind ist 
wiinschenswert. Wenn auch ein guter Boden die Ergiebigkeit sehr 
erhOht, so ist doch zum medizinischen Gebrauch ein Mittelboden 
ohne starke Diingung vorzuziehen. Man diingt den Acker mit ver
rottetem Mist gleichma13ig bis zu einer Tiefe von 12-15 Zoll im 
Herbst. Die Vermehrung geschieht durch Samen, doch kann man 
Pflanzen mit gefiillten Blumen auch durch Zerschneiden der Stocke 
vermehren. Man sammelt den Samen von den gefiilltesten Blumen, 
weil diese die beste, viele gefiillte Blumen hervorbringende Nach
zucht geben, und gefiillte Blumen beim Verkauf mehr ins Gewicht 
fallen. Zweijahriger, wenigstens nicht ganz frischer Same ist vor
zuziehen; derselbe keimt nach 10 Tagen. Man sat im Juli in lockere 
Gartenerde, bedeckt etwa 1 cm hoch und bringt noch im Herbst 
oder im nachsten April die kraftigen Pflanzen an ihren Standort. 
Kurz vor dem Pflanzen wird noch einmal geackert oder gegraben 
und gerecht oder geeggt. Die Malven eignen sich besonders als 
Nachzucht auf Kartoffelland sowie auch auf abgeemtetem Kom-
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feld. Es empfiehlt sich, die Wurzeln, welche die Starke einesFeder
kiels haben miissen, vor dem Pflanzen in einen diinnen Brei von 
verdiinnter Mistjauche, Lehm und Rindsblut zu tauchen. Un
bedingt miissen die Pflanzen in Reihen stehen, damit das Land da
zwischen bearbeitet werden kann; auch fiir das Abpfliicken der 
Bliiten ist das von gro.6em Vorteil; als Abstand rechnet man min
destens % m. Zwischen den Reihen kann man als Nebennutzung 
Kamillen ansaen sowie irgendwelche Zwischenfriichte anbauen, 
doch diirfen diese die Malven nicht beschatten. Wo die Pflanzen 
dem Wind ausgesetzt sind, sorgt man fiir Schutz durch Pfahle oder 
Lattenspaliere. Der Ertrag wird bedeutend erhoht, wenn einige
mal eine fliissige Diingung moglichst nach Regenwetter erfolgt, 
wozu sich verdiinnte Mistjauche mit etwas Guano eignet; doch 
hiite man sich vor allzu konzentrierter Diingung. W 0 strenge 
Winter zu erwarten sind, tut man gut, die Erde etwas um die 
Stocke zu ziehen, auch Moos oder Streu dienen zur Bedeckung. 

Ernte: Die Emte der Bliiten beginnt, wenn dieselben voll
kommen ausgebildet sind, sich aber noch nicht ganz erschlossen 
haben, sondem mehr glockenartig am Stiele stehen. Man mu.6 jeden 
Morgen und Abend die Pflanzung durchgehen und aile halb ge
offneten Bliiten mit einem 1 cm langen Stiel abpfliicken, wobei 
man vermeide, die Haut vom Stengel zu schlitz en oder Nehen
knospen zu verletzen. Die abgenommenen Blumen werden ganz 
diinn auf Stellagen ausgebreitet, im Schatten getrocknet, sodann 
einen Fu.6 hoch aufgeschiittet und mit Brettem bedeckt, eventuell 
mit Steinen beschwert. SoUten die Bliiten bei dem Verpacken so 
sprode und trocken sein, da.6 sie sich zerbrockeln, so bespritzt man 
die ansgebreitete Ware mittels eines feuchten Haarbesens, la.6t sie 
aber vor dem Einpacken noch etwas abtrocknen, so da.6 sie nicht 
schimmeln. Zum medizinischen Gebrauch werden die Blumen so
wohl mit Kelch als auch ohne Kelch benutzt, wahrend zum Farbe
reigebrauch kelchlose Bliiten besser sind; allerdings fallen diese 
weniger ins Gewicht, werden aber auch meist entsprechend besser 
bezahlt. Die griinen Blatter schneidet man im Herbst ab und 
trocknet sie zu Viehfutter. Zur Samengewinnung werden die kriLf
tigsten Pflanzen mit besonders schOn gefarbten und gefiillten 
Bliiten gekopft; man lii..6t nur 6-8 Bliiten zu diesem Zweck stehen. 

Ertrag: Da die Blumen nicht nur zu medizinischen Zwecken 
sondem viel mehr noch zum Farben von Rotwein benutzt werden 
wegen des wunderbar schonen, den Indigo ersetzenden Farbstoffes, 
so hat der Anbau schon langst ungemein an Ausbreitung gewonnen; 
doch iiberwiegt noch immer die Nachfrage das Angebot. Der 
Malvenanbau wird auch dann noch gewinnbringend sein, wenn der 
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Preis auf die Halite gedriickt wiirde. Als Durchschnittsertrag fUr 
einen Hektar rechnet man 75 Ztr. Blumen. Die meisten Malven
blumen gehen nach England, da Frankreich zum Farben seiner 
Rotweine selbst geniigend produziert. 

Ein sehr gefahrlicher Feind der Malvenkultur ist der Malven
pilz oder Malvenrost (Puccinia malvacearum Mont.). Derselbe be
fallt kurz vor der Bliitezeit die Blatter und verbreitet sich iiber die 
ganze Pflanze. Die allen bekannten Teleutosporen bilden polster
formige, graubraune Haufchen auf den Blattern, wodurch diese 
eine gelblichgraue Farbung annehmen und vertrocknen. Alle Mittel 
zur Bekampfung haben bisher fehlgeschlagen. Auch das Beizen 
des Samens in Sublimat- und KupfersuliatlOsung hatte wenig Er
folg. Verschiedene andere Versuche sind noch nicht abgeschlossen. 
Es empfiehlt sich, die ersten befallenen Blatter sofort zu entfernen, 
in schlimmeren Fallen die Blatter und Stengel zu verbrennen und 
mehrere Jahre mit Malvenanbau zu pausieren. Gutgenahrte Pflan
zen trotzen diesem Feind entschieden besser als schwachliche auf 
schlecht gediingtem Boden. Begiinstigt wird der Rostpilz durch 
einseitige Diingung mit Stallmist, wahrend kali- und phosphor
haltige Diingemittel die Gefahr verringern. 

Anacyclus officinarum Hayne. 
A. pyrethrum De Candolle. Bertramwurzel. Speichelwurzel. 

Compo sitae. 
Allgemeines: Die romische Bertramwurzel ist die Wurzel der 

im siidlichen Mittelmeergebiet (Marokko bis Arabien) wachsen
den Staude A. pyrethrum; sie ist meist einfach, spindeliormig, 
tief langsfurchig, zuweilen etwas gedreht, au.Gen braun, hart und 
sprode, von brennendem, Speichelabsonderung verursachendem 
Geschmack. Sie enthiilt atherisches (:)1 und ein Alkaloid Pyrethrin. 
Die deutsche Bertramwurzel stammt von A. officinarum, welche 
bei Magdeburg kultiviert wird und wahrscheinlich nur eine Kultur
form von A. pyrethrum darstellt; sie ist kleiner als die vorige. Der 
Stengel ist 1-3 FuB hoch, rundlich-eckig; die Blatter zart, flaum
haarig, punktiert, fast doppeliiederspaltig; die kleinen Bliitenkorb
chen stehen in Doldentrauben; die Bliiten sind weill, kiirzer oder 
kaum so lang als die gewolbte gelbe Scheibe. Gebrauchlich ist die 
Wurzel von der Dicke eines Federkiels und lO-20 cm lang in der 
V olksheilkunde gegen Zahnweh. 

Anbau: Die Bertramwurzelliebt trockenen, etwas sandigen 
Boden. Der feine Same wird im zeitigen Friihjahr gleich an die 
Stelle, wo die Pflanzen stehen bleiben sollen, ausgesat, schwach 
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bedeckt, im Felde nur eingewalzt, im Garten leicht mit dem Rechen 
bedeckt. In warmen Gegenden Deutschlands kann der Same auch 
im Herbst gesat werden. Das Land darf nicht frisch gedungt sein. 
Sobald sich die Pflanzchen zeigen, muB gejatet werden, was so oft 
zu wiederholen ist, wie Unkraut erscheint. 1m Spatherbst wird 
das Kraut abgeschnitten, im nachsten Jahr der Boden nach Er. 
fordern behackt und gejatet. 

Ernte: Von dieser eigentumlich stark aromatisch riechenden 
Pflanze ist die Wurzel offizinell. Dieselbe wird aber erst im zweiten 
Jahre Ende Oktober, wenn die Pflanzen anfangen gelb zu werden, 
ausgegraben und schnell getrocknet. 

Anethum graveolens L. 
Dill. 

Umbelliferae. 
Allgemeines: Die Heimat dieser vielfach begehrten und an· 

spruchslosen Pflanze ist Sudeuropa. Das Kraut wird meist nur 
in der Kuche benutzt, der Samen als Semen Anethi aber in den 
Apotheken gebraucht, ebenso das 01 daraus. Der Dill treibt auf. 
rechte astige bis 1 m hohe Stengel mit doppeltgefiederten Blattern 
und gelben Blumenschirmen. 

Anbau: Dillgedeiht in jedem Boden und verbreitet sich durch 
Selbstaussaat sehr leicht. Bei geringem Bedarf sat man den Dill 
als Zwischenkultur auf Spargel., Salat. oder Mohrenbeete, wo er 
sich in der Regel am schonsten entwickelt. Um groBere Mengen 
zu ernten, sat man ihn auf besondere Beete .. Ais Saatmenge fur 
1a genugen 15 g. Die Aussaat geschieht meist im Friihjahr, so· 
bald das Land bearbeitungsfahig ist, man kann ihn j edoch auch 
bereits im Herbst aussaen. Die Pflanzen mussen mindesten 10 
bis 15 em Raum behalten, wenn sie sich vollkommen ausbilden und 
verzweigen sollen. Zu dicht stehend bleiben die Stengel dunn und 
unverzweigt; bei nasser Witterung fallen sie auch leicht der Faulnis 
zum Opfer. Zu dichte Saat muB daher nach und nach genugend 
verdunnt werden. 

Ernte wie bei Fenchel. 

Archangelica officinalis H offm. 
Angelikawurz, zahme Engelwurz, Brustwurzel. 

U m belliferae. 
Allgemeines: Die Wurzel ist dick, astig, hat einen gelblichen 

Milchsaft und stark aromatischen eigentiimlichen Geruch und Ge· 
schmack; der Stengel ist 4-5 FuB hoch, furchig; die Blatter drei· 
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fach gefiedert, die unteren sehr groB, gestielt, die oberen auf sehr 
groBen, bauchig aufgeblasenen Scheiben sitzend, die obersten klein; 
die Dolden groB, gedrungen, sehr gewolbt, einstrahlig; die Blumen 
griinlich; die Friichte strohgelb; bliiht im Juli und August. Die 
wirksamen Bestandteile der Wurzel sind hauptsachlich etwa 1 % 
atherisches 01 und 6 % Harz, femer Angelikasaure, Baldriansaure 
und Rohrzucker. 

Anbau: Die Angelika liebt einen tiefen, Feuchtigkeit halten
den Boden, der aber nicht an stockender Nasse leiden darf. Der
selbe wird tief gegraben oder gepfliigt und dann gut geklart; auf 
frisch gediingtem Land darf die Pflanze nicht angebaut werden, 
da sie sonst von Drahtwiirmem leidet. Die Fortpflanzung geschieht 
am sichersten durch Wutzelbrut, welche man im Herbst reihen
weise so einlegt, daB j ede Pflanze einen Raum von 1 QuadratfuB 
fUr sich hat, aber auch durch Samen. Derselbe wird verdiinnt ge
sat, am besten im Herbst des Erntejahres. 1m April nachsten 
Jahres erscheinen die jungen Pflanzchen, die man im Herbst mit 
dem Spaten ausgrabt. Man entfemt das griine Kraut und pflanzt 
sie in Reihen 1-1 % FuB entfemt. Ein Winterschutz mit lang
halmigem Stroh ist empfehlenswert. Der Same verliert verhaltnis
maBig rasch seine Keimfahigkeit. Wahrend der Vegetation ist der 
Boden durch Behacken locker und rein von Unkraut zu halten. 
1m ersten Jahre entwickelt die aus Samen erzogene Pflanze eine 
nur 1 cm dicke unverzweigte Pfahlwurzel und eine kleine basale 
Blattrosette, im zweiten erst entsteht die reich bezaserte Wurzel, 
wie wir sie im Handel finden. Die Bezaserung am Wurzelhalse ist 
eine um so reichere, je besser der Boden und je weiter der Abstand 
der einzelnen Pflanzen voneinander ist. 1m zweiten Jahre ent
wickeln sich die machtigen Blatter, und bald erscheint auch die 
Anlage des Bliitenschaftes. Die letztere jedoch, das "Herz", wird 
Anfang August herausgeschnitten, die Entwicklung der Inflores
zenz also verhindert. Die gesamte Assimilation kommt dem sich 
rasch und machtig entwickelnden Wurzelkorper zugute. 

Ernte: 1m September wird die Wurzel gegraben, gewaschen, 
sodann, nachdem die zahlreichen Nebenwurzeln bei den kraftigen 
Exemplaren zu einem Zopfe verflochten, auf Bindfaden gereiht und 
an der Luft getrocknet. Zum Ausgraben bedient man sich eines 
eigentiimlichen Instrumentes, eines sog. SpieBes, um die Wurzeln 
aus dem Boden zu bringen. Die herausgehobenen Wurzeln werden 
alsdann mit dem sog. Karst, einer Hacke, herausgehackt. Die Er
scheinung, die die Wurzelgraber hii.ufig beobachten, daB ihnen bei 
Beriihrung mit verletzten Wurzeln die Hande anschwellen, beruht 
darauf, daB die Olgange der Pflanze in frischem Zustande einen 
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Milchsaft enthalten, der hautreizende Eigenschaften besitzt, die 
sich erst beim Trocknen, wodurch derselbe eine Verminderung er
leidet, verlieren. 

Angelika wird im GleiBetal bei J ena in Menge zum Arznei
gebrauch und zur Likorfabrikation gebaut, ebenso in Colleda und 
Umgegend, in Nordbayem, im Erzgebirge und Riesengebirge. Teil
weise wird die Wurzel frisch zur Destillation an Fabriken athe
rischer Ole geliefert. Die Wurzel ist dem InsektenfraB leicht aus
gesetzt und muB daher gut getrocknet und zur Wahrung ihres 
Aromas in dicht schlieBenden BlechgefaBen aufbewahrt werden. 

Anwendung findet Angelikawurzel hauptsachlich in der Tier~ 
heilkunde; im Norden Europas (Island, N orwegen) wird die Pflanze 
aber auch als Gemiisepflanze geschatzt und schon seit alten Zeiten 
auch angebaut. Die Stengel, welche vielfach zum "Uberzuckern 
dienen, werden irn Mai abgeschnitten, diinn geschalt, in fingerlange 
Stiicke geschnitten und in kochendes Wasser geworfen, wo sie in 
wenig en Minuten weich werden. Mit Zucker aufgekocht werden sie 
wie anderes Kompott aufbewahrt und sind geschatzt aIs magen
starkendes verdauungbefordemdes Mittel. 1 a ergibt etwa 20 kg 
trockene Wurzeln. 

Brassica nigra Koch (Syn. Sinapis nigra L). 
Schwarzer Senf. 

Cruciferae. 
Allgemeines: Der schwarze Senf wird in Deutschland und 

allen iibrigen Landem der gemaBigten Zonen als Feldfrucht gebaut. 
AIle Blatter sind gestielt, die unteren leierformig mit groBem End
lappen, die oberen lineal-lanzettlich, Kelch abstehend, Bliiten gelb, 
Schoten aufrecht angedriickt. Die kugeligen oder kurzovalen 
Samen haben 1-1,5 mm im Durchmesser und sind auBen rot
braun oder teilweise graubraun, innen gelb bis griinlich. Der Same 
schmeckt beirn Kauen anfangs milde olig und schwach sauerlich, 
bald aber brennend scharf infolge des darin enthaltenen Glykosides 
Sinigrin oder myronsauren Kaliums, das bei Gegenwart von Wasser 
durch das gleichzeitig anwesende Ferment Myrosin gespalten wird 
in Senfol, Traubenzucker und Kaliumbisulfat. AuBerdem sind 
fettes 01, Schleirn und etW'a 4 % Aschenbestandteile darin enthalten. 

Anbau und Ernte wie bei Semen S. alb. angegeben. 
Der Same war schon bei den alten Griechen und Romem als 

Gewiirz und Heilmittel bekannt. Gepulvert findet er Anwendung 
zu hautreizenden Aufschlagen und zu FuBbadem. Man unter
scheidet verschiedene Handelssorten, worunter der Hollandische 
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obenan steht. Er gibt ein frischgriines Pulver und ist am wirk· 
samsten. Andere Sorten sind der Russische, Puglieser, Syrische, 
Ostindische und Chilenische Senf. 

Calendula officinalis L. 
Gemeine Ringelblume, Totenblume. 

Compositae. 
Allgemeines: Diese Pflanze erreicht eine Hohe von 2 FuB; 

die Blatter sind fleischig, beiderseits haarig; die Bliiten safran· und 
pomeranzengelb. Die Bliitezeit erstreckt sich vom Juni bis Sep. 
tember. Man benutzt das Kraut von der bliihenden Pflanze und 
die Bliiten (Herba und Flores Calendulae). Das Kraut wird selten 
verlangt, dagegen sind die Bliiten immer noch ein viel geschatztes 
Wundmittel und ein Bestandteil vieler Teemischungen. Auch gehen 
alljahrlich groBe Mengen nach Indien zum Bestreuen der Tempel, 
auch zum Verfalschen des Safrans werden die gelben Zungenbliiten 
benutzt. Die Ringelblumen des Handels sind meist bayerischer 
Provenienz aus der Niirnberger und Erlanger Gegend. Das Ernte· 
ergebnis deckt aber haufig nicht den Bedarf, weshalb die Kultur 
jedenfalls lohnend ist. 

Anbau: Die Ringelblume gedeiht in jedem Boden, auch auf 
trockenen Stellen und wird durch Samen vermehrt. Man sat den 
Samen im April diinn an Ort und Stelle und bedeckt ihn stark. 
Einmal angebaut, sat sie sich selbst aus. 

Ernte: Man gebraucht die abgezupften gelben Zungenbliiten; 
sie werden schnell getrocknet und an trockenen Orten gut auf· 
bewahrt. 

Capsella bursa pastoris Moench. 
Hirtentaschelkraut. 

Cruciferae. 
Allgemeines: Diese auf Ackern, Wegen und Schutt haufig 

vorkommende Pflanze erreicht eine Hohe von 10-15 cm. Der 
Stengel ist aufrecht, einfach oder astig. Die Blatter sind grund. 
standig rosettig, gestielt, meist buchtig gezahnt oder fiederspaltig, 
seltener ganzrandig, die oberen kleiner, Bliitenkrone weiB, sitzend. 
Die Frucht ist ein SchOtchen, dreieckig.verkehrt.herzformig. 

Das Hirtentaschelkraut war schon im Altertum als Heilmittel 
bekannt und wurde im 15.-17. Jahrhundert bei Blutungen alier 
Art angewendet, geriet dann in Vergessenheit, bis man wahrend 
des Krieges ihm wieder Aufmerksamkeit schenkte auf der Suche 
nach Ersatz fur die fast unerschwinglich kostbare Hydrastiswurzel. 
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Der fliissige Extrakt stellt auch einen vollen Ersatz dar fiir den 
Hydrastisextrakt, wenn man auch fiber die wirksamen Bestand
teile noch im unklaren ist, und diirfte somit diese Pflanze fiir die 
Zukunft an Bedeutung gewinnen, sonte also eifrig gesammelt wer
den. 

An b au: Solange die Wildnis uns diese Pflanze in solchen Men
gen bietet, liegt woW kein Grund vor zu einer Kultur, und ist solche 
wohl auch noch wenig versucht worden. Man wiirde im April direkt 
ins Freiland aussaen und, wo die Pflanzen zu dicht auflaufen, diese 
verziehen. Hirtentaschel ist ein- und zweijahrig. 

Ernte: Kurz vor der Bliite wird das ganze oberirdische Kraut 
abgeschnitten und im Schatten rasch getrocknet, um die Enzym
wirkung auszuschalten. 

Die fruchttragenden Sprosse, besonders auch die reifenden und 
ausgereiften Friichte enthalten schwefelhaltige Korper, im iibrigen 
sind die Forschungen iiber die wirksamen Bestandteile der Droge 
noch nicht abgescWossen. 

Carum Carvi L. 
Kiimmel, Wiesen- oder Feldkiimmel. 

Umbelliferae. 
Allgemeines: Der Kiimmel (eine zweijahrige Pflanze) kommt 

in manchen Gegenden Deutschlands wildwachsend auf Wiesen vor. 
Derselbe hat aufrechte Stengel, die Blatter sind doppelt gefiedert 
mit fiederspaltigen, gekreuzten Lappchen. Die Bliiten stehen in 
Dolden und erscheinen bereits im April und Mai, friiher als die 
meisten iibrigen Doldenpflanzen. 1m trockenen Zustand sind die 
Teilfriichtchen fast stets voneinander getrennt und hangen nur 
selten noch lose an den beiden Schenkeln des Fruchttragers. Sie 
sind etwa 5 mm lang und 1 mm dick, sichelformig gekriimmt, oben 
und unten zugespitzt. Geruch und Geschmack des Kiimmels sind 
charakteristisch aromatisch, herriihrend von einem Gehalt von 3 
bis 7 % atherischem 01, dessen aromatischer Bestandteil das Car
von ist. 

Kiimmelfindet Verwendung in der Veterinarmedizin alskrampf
stillendes Kolikmittel, hauptsachlich aber als Gewiirz an allerlei 
Speisen und Brot, sowie bei der Kasebereitung und in der Destil
lation. In der Fabrik von Schimmel-Miltitz werden allein iiber 
300000 kg jahrlich zur Olfabrikation verwandt. Auch die Wurzeln 
konnen nach Art der Pastinaken zu Salat und Gemiise verwendet 
werden. Der Same bleibt drei Jahre keimfahig. 

Anbau: Kiimmelanbau wird bei uns in Deutschland haupt-
Meyer, Arzneipflanzenkultur, 5. Auf!. 4 
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sachlich beiErfurt, WeiBenfels, Halle, Merseburg, C611eda, Bitburg, 
in den Ostseeprovinzen, Heynach (Wiirttemberg), S6fflingen bei 
UImgetrieben. Viel produzieren hierin auch RuBland und Holland. 

Kiimmel verlangt einen fruchtbaren, tief bearbeiteten und un· 
krautfreien Boden, am besten Lehmboden. Da die Aussaat im 
zeitigen Friihjahr geschieht und nicht vor dem Sommer nachsten 
Jahres geerntet werden kann, sat man unter Deckfrucht, gew6hn. 
lich im Marz oder April (125 g Samen auf 1 a). Man wahlt als Deck· 
frucht Erbsen oder Bohnen, Senf oder Flachs oder Hafer mit Klee. 
Somit kann man im ersten Jahre Flachs oder Hafer, im zweiten 
Jahre griinen Klee oder Kleesamen und im dritten Jahr Kiimmel 
ernten. Neuerdings hat man auch im Spinat, eine geeignete Deck· 
frucht erkannt, besonders in der Landschaft Oldambt (Groningen). 
Die Keimdauer betragt 21 Tage. FleiBiges Jaten und Lockern der 
Erde ist wichtig. Kiimmel vertragt eine kraftige Stickstoffdiingung. 

Die Erntezeit ist Ende Juni bis Anfang Juli, sobald an den 
Dolden, die zuerst gebliiht haben, die Friichte anfangen, braun zu 
werden. Man laBt den Kiimmel in Bunden nachreifen und drischt 
auf dem Felde auf untergebreiteten Tiichern aus. 1 a Hefert 5,5 bis 
6kg Samen. 

Centaurea Cyanus L. 
Blaue Kornblume. 

Compo sitae. 
Wenn auch zur Zeit der Anbau dieser Pflanze noch wenig 

lohnend sein diirfte, so wird doch iiber kurz oder lang die Zeit 
kommen, wo man Kornblumen mit Vorteil baut, da bei verbesserter 
Feldkultur die Ackerunkrauter verschwinden. Man benutzt nur die 
blauen Strahlenbliiten der BIume (Flor. Cyani) ohne den Kopf. 

Anbau: Die Aussaat geschieht entweder im April oder Mai 
oder im Herbst bald nach der Samenreife ziemlich dicht auf nicht 
frisch gediingtes Land m6glichst in Reihen. 

Ernte: Man sammelt die BIumen sofori nach dem Arifbliihen 
und trocknet im Schatten, damit die schOne biaue Farbe der BIiiten 
erhalten bleibt. Die langer bliihenden verlieren leicht ihre Farbe, 
und die Sonne wirkt bleichend. 

Chenopodium ,ambrosioides L. 
Jesuitentee. 

Chenopodiaceae. 
Allgemeines: Die Heimat dieser PfIanze ist Mexiko. In war· 

men Lagen gedeiht die Pflanze jedoch auch gut bei uns; in man. 
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chen Gegenden Osterreicbs und Badens kommt dieselbe sogar wild 
vor. Es ist ein einjahriges Kraut, aromatisch riechend mit lanzett
lichen unbehaarten Blattern, welches den bekannten Jesuitentee 
liefert. 

An b au: Man sat die Pflanzen entweder an Ort und Stelle mog
lichst in Reihen, welche etwa 30 cm Abstand voneinander haben, 
oder zieht die Pflanzen unter Fenstern an und bringt sie Ende Mai 
in das freie Land, welch letzteres Verfahren vorzuziehen ist. 

Ernte: Das Kraut wird zugleich mit der griinen Blute ge
sammelt. 

Cichorium Intybus L. 
Wegwarte, Hundelaufte. 

Compositae. 
Allgemeines: Diese Pflanze ist wild wachsend in der nord

lichen gemaBigten Zone der alten Welt zu finden. Das sparrig ver
zweigte krautartige Gewachs mit leuchtend blauen Blutenkopf
chen, die nur Zungenbluten enthalten, ist eine gute Futterpflanze 
und wird ihrer Wurzeln wegen, die fabrikmaBig zu einem Kaffee
surrogat (Zichorie) verarbeitet werden, auch im groBen angebaut. 
Die wilde Zichorie ist zwar eine ausdauernde Pflanze, wird aber 
wie eine zweijahrige Pflanze aus Samen vermehrt. 

An b au: Die Aussaat der Zichorie findet April und Mai mittels 
Drillmaschine statt. Auf 1 ha gehOren 3-4 kg Samen. Der er
tragreichste Same ist der sog. Magdeburger Spitzkopf. Die Haupt
orte fur Zichorienbau sind auBer Magdeburg: Ludwigsburg, Berlin 
und Breslau; groBer Anbau findet auch in Belgien, Frankreich
Holland und Osterreich-Ungarn statt. Die Zichorie ist von groBer 
Bedeutung fUr Deutschland, weil durch ihren Anbau die Tief. 
kultur des Bodens bedingt wird, die Zichorienpflanze in der Frucht
folge die Nematode des Zuckerriibenbaues vernichtet, uberhaupt 
eine treffliche Vorpflanze fUr die Rube und Getreide ist. Seit 
einiger Zeit wendet man der Zichorie infolge dereingehenden Unter· 
suchungen der Firma Dommerich & Co. in Magdeburg-Buckau eine 
wachsende Aufmerksamkeit zu, weil ihr hoher Gehalt an Zucker 
und Starke eine Verwertung zu Spiritusbrennerei erlaubt; auBer
dem ist die chemische Zusammensetzung der gerosteten Zichorie 
j ener des Gerstenmalzes so ahnlich, daB mittels des gleichzeitig vor
handenen Bittersto£fes die Moglichkeit gegeben ist, durch Garung 
ein Getrank zu erzeugen, das allen Anforderungen eines guten 
Bieres genugen und dabei volkswirtschaftlich eine auBerordentliche 
Ersparung bedingen diirfte. Die frische Zichorienwurzel enthalt 
gegen 75% Wasser und 25% Nahrsto£fe, hauptsachlicb Inulin, La. 

4* 
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vulin undPflanzenschleim in Verbindung mit einem reinschmecken
den aromatischen Bitterstoff, einem Glykosid. Durch das Dorren 
und Rosten wird das Wasser herausgetrieben und die stickstoff
freien Stoffe werden mehr oder weniger in Zucker verwandelt, 
wahrend das Glykosid unverandert bleibt, so daB ein reines Zicho
rienmehl 60-80 % 16slicher stickstofffreier Stoffe enthalten muB. 
- Der gleichfalls aus der Wurzel hergestellte Zusatz oder Ersatz 
der Kaffeebohnen heiBt kurzweg "Zichorie". Die Herstellung der 
Zichorie aus der Zichorienpflanze geht in der Weise vor sich, daB 
den etwa 180 g schweren Wurzeln das Kraut, welches als gutes 
Viehfutter dient, abgeschnitten wird, die Wurzeln alsdann rein ge
waschen, in Stucke zerschnitten und darauf in Darren gut aus
getrocknet werden. Von den Darren geht die Zichorienwurzel unter 
dem Namen gedarrte Zichorie in die Hande der Fabrikanten uber. 
Diese rosten dieselbe bis zur dunkelbraunen Farbung, versetzen sie 
teilweise mit Pflanzenfetten, mahlen sie und bringen sie in gepul
vertem Zustand in den Handel. 

1m Deutschen Reich werden etwa 11000 ha mit Zichorienwur
zeIn bebaut, von denen 20-30000 kg von 1 ha geerntet und ver
darrt werden. Die Zahl der Fabriken in Deutschland betragt iiber 
100, in Europa 400-500. Deutschland lieferte vor dem Kriege fUr 
rund 9 Millionen Mark Rohstoff. Die Einfuhr von getrockneter 
und gedorrter Zichorie betragt etwa 10 500 t, die Ausfuhr 5600 t. 

Cnicus benedictus L. 
Kardobenediktenkraut, Spinndistel, Heildistel. 

Compositae. 
Allgemeines: Diese Pflanze trifft'man wildwachsend in Sud

europa und im Orient, wo sie eine Hohe von 50-60 cm erreicht. 
Der Stengel teilt sich vom Grund an in ausgespreizte Aste; die 
grundstandigen Blatter sind buchtig, die folgenden langlich, buchtig 
und dornigzahnig, die oberen sitzend, am Grunde halbherzformig, 
die Hiillblattchenklebrig, spinnenwebig, die Blutegelb. DiePflanze 
liefert das bekannte Benediktenkraut (Herb. Cardui benedicti) und 
die Fruchte, sog. Stechkorner, welche vielfach gegen Seitenstechen 
verlangt werden. Kardobenediktenkraut ist von bitterem Ge
schmack, welcher von dem Gehalte von etwa 0,2 % eines Bitter
stoffes, Cnicin genannt, herriihrt; es enthalt auBerdem Harz, athe
risches {)l und reichlich Salze organischer Sauren. Schon die alten 
Griechen kannten die Pflanze unter dem Namen Akarna. 1m 
Mittelalter war sie als Heilpflanze sehr geschatzt. Sie wird zu dem 
offiziellen Kardobenediktenextrakt (einem Auszug mit siedendem 



Ein. und zweijahrige medizinische Pflanzen. 53 

Wasser und Weingeistzusatz) und zu Dekokten als losendes und 
tonisches Mittel verwendet. 

Anbau: Kardobenediktenkraut eignet sich sehr gut zum An. 
bau in groBerem MaBstabe. In Thiiringen (Colleda und Umgegend) 
wird das Kraut mit Erfolg angebaut, ebenso in Ungarn. Die Pflanze 
liebt einen tiefen, etwas bindenden Boden. Durch gute Diingung 
laBt sich der Ertrag auf das Doppelte steigern; Trockenheit wirkt 
ungiinstig auf das Gedeihen der Pflanzen. Die Vermehrung ge· 
schieht durch Samen, den man im Friihjahr (April) gleich auf den 
bleibenden Standort sat. Derselbe keimt binnen 8 Tagen. Wo die 
Pflanzchen zu dicht kommen, werden sie verzogen, so daB sie etwa 
30-35 cm voneinander entfernt stehen. Spater wird nach Erfor· 
dern behackt. 

Ernte: Anfang Juli, kurz vorder BliiteerfolgtderersteSchnitt, 
dem mindestens noch ein zweiter, eventuell auch ein dritter folgt. 
Zur Gewinnung von Samen laBt man einige Stocke unberiihrt 
stehen und sammelt diese Samen dann im September und Oktober, 
wenn die Kapseln begonnen haben, aufzuspringen. Vier Teile frio 
sches Kraut geben ein Teil trockener Ware. Man berechnet den 
Durchschnittsertrag von 1 a auf 25 kg. Da die Kultur sehr wenig 
Arbeit erfordert, darf sie wohl als lohnend bezeichnet werden. 

Cochlearia officinalis L. 
Scharbocksheil, Loffelkraut. 

Cruciferae. 
Allgemeines: Diese zweijahrige Pflanze findet man in Europa 

an den Ufern der Nord· und Ostsee haufig, im Binnenlande jedoch 
nur sparlich, und zwar nur auf salzhaltigem Boden (z. B. Um· 
gebung von Soden und Aachen). Gesammelt werden entweder aIle 
oberirdischen Teile der Pflanze zur Bliitezeit im Mai und Juni oder 
nur die grundstandigen Blatter der Blattrosetten vor der Bliite· 
zeit. Das Loffelkraut hat eine diinne, spindelformige Wurzel mit 
vielen Fasern; die astigen, kantigen Stengel werden einen FuB hoch 
und auch noch hoher; die grundstandigen Blatter sind von durch· 
aus anderer Gestalt als die Stengelblatter. Sie sind etwas fleischig, 
langgestielt, kreisformig oder breit eifOrmig, oben abgerundet, am 
Grunde schwach herzformig, ganzrandig oder nur schwach aus· 
geschweift und 2-3 cm breit. Die an dem Stengel ansitzenden 
Blatter hingegen sind schmaler, sitzend und mit tief herzfOrmigem 
Grund, stengelumfassend, im UmriB spitzenformig und mit wenig 
stumpfen Sagezahnen versehen. Der Bliitenstand ist eine reich· 
bliitige Traube mit weiBen BlUten, die Frucht ein Schotchen mit 
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je 1-4 Samen in jedem Fach. Man benutzt sowohl das frische 
Kraut wie das trockene und den Samen (Herba und Semen Coch
leariae). Das Kraut enthalt ein Glykosid, welches durch einen an
deren gleichzeitig vorhandenen organischen Bestandteil, ein Fer
ment, unter gewissen Bedingungen gespalten wird und ein schwefel
haltiges atherisches blliefert. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts 
wurde die Droge gegen Skorbut (jene furchtbare 'Krankheit der 
nordischen Seefahrer) empfohlen und wird auch heute noch da
gegen angewandt. Es wird daraus Spiritus Cochleariae dargestellt. 
Auch als Salat wird Loffelkraut gegessen; es schmeckt kressenartig. 
Der Geruch beim Zerreiben ist scharf wegen des obenerwahnten 
Gehaltes an atherischem, schwefelhaltigem bl. 

Anbau: Das Loffelkraut kommt in jedem Boden fort, sobald 
derselbe nicht zu trocken ist. Es ist zweijahrig, doch sat man den 
Samen, urn an Land zu sparen, zu Michaeli dunn unter Roggen oder 
Weizen. 

Ernte: Kurz vor der Blute wird das Kraut abgeschnitten und 
getrocknet. Einen Unterschied, ob das Kraut vor oder nach der 
Blute zu sammeln ist, macht das Arzneibuch nicht. 

Conium maculatum L. 
Schierling. 

Umbelliferae. 
Allgemeines: Diese zweijahrige Giftpflanze ist im ganzen 

mittleren Europa und Asien verbreitet. Sie hat eine mOhrenartige 
einfache oder rissige weiBliche Wurzel; der aufrechte Stengel wird 
uber 2 m hoch, ist rohrig, fein gestreift, rotbraun oder blutrot ge
fleckt, glanzend, blaulich bereift, nach oben mit zahIreichen, meist 
quirlformig gestellten ungefleckten Asten ; die abwechselnd gestell
ten Blatter sind am Grunde bescheidet, mehrfach fiederteilig mit 
ovallanglichen, eingeschnitten-gesagten stachelspitzigenEndzipfeln, 
dunkelgriin, unterseits blasser, etwas glanzend und ganz kahl auf 
hohlen Stengeln. Die kleinen weiGen Bliiten stehen in 1O-20strah
ligen Dolden bzw. Doppeldolden und sind vom Bau der Umbelli
ferenbliiten. Die Hiillblatter der Dolden sind zUriickgeschlagen. 
Der Fruchtknoten zeigt wellige Kerbung; die Friichte sind fast 
kugelig (nicht langlich) ohne blstriemen. Der Geschmack ist scharf 
bitterlich, der Geruch des getrockneten Krautes unangenehm (nach 
Mauseurin). Das Kraut enthalt die Alkaloide-Coniin, Conhydrin 
und Methylconiin sowie etwa 12 % Mineralbestandteile. Es ist ein. 
starkes, hauptsachlich in. der Tierarzneikunde gebrauchtes narko
tisches Mittel. Aus dem frischen bliihenden Kraut bereitet man 
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das Extrakt. Es fehlt nicht an Verwechslungen, wie z. B. Anthris
cus silvestr., Chaerophyllum temulum, Aethusa. cynap., Cicuta 
virosa usw. 

Anbau: Der Schierling gedeiht auf dem geringsten Boden. 
Man sat den Samen im Herbst 
aus und versetzt die Samlinge 
im nachsten Fruhjahr. Die 
Samen keimen sehr langsam. 
Der auf magerem Boden in 
sonniger Lage kultivierte ist 
besser als der in feuchtem Ge· 
busch wild wachsende. 

Abb. 13. Conium maculatum. 1, 2, 3 Fruchtknoten in der Entwicklung begriifen. 
4 reife Frucht, 5 Blattabschnitt. (Aus Gilg·Schiirhoff, Botanik 7. Aufl.) 

Ern te : Kurz vor der Blute wird das Kraut gesammelt, schnell 
getrocknet und sehr trocken in verschlossenen Gefa.Ben aufbewahrt. 
Stengel und dicke Blattstiele lasse man fort, da diese langsam 
trocknen und die Ware verschlechtern. 

Coriandrum sativum L. 
Koriander, Sch windelkraut. 

Umbelliferae. 
Allgemeines: In Siideuropa, besonders im Mittelmeergebiet 

heimisch, wird Koriander wegen seiner Friichte haufig angebaut 
teils zu medizinischen Zwecken, teils als Gewiirz, besonders in der 
Gegend zwischen Erfurt und Weimar. Der Stengel ist aufrecht, 
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rund und glatt und tragt an dem Ende der Zweige 3-5strahlige 
zusammengesetzte Dolden ohne HaupthiHle, aber mit dreiblatte
rigen Nebenbiillen. Die Bliiten sind weiB, die Friichte kugelig, 
glatt. Die jungen Friichte besitzen einen Wanzengeruch, sie ent
halten atberisches 01 und dienen als Gewiirz und Gescbmacksver
besserungsmittel. 

An bau : Koriander bevorzugt guten Boden, gedeibt aber auch 
in steinigen Feldern, besonders auf Kalkboden. Man sat in zei
tigem Friihjabr breitwiirfig oder in Reihen und verziebt, wo die 
Pflanzchen zu dicht stehen. Auf 1 a benotigt man 500 g Saatgut. 
Nach vier Wochen pflegen sicb die ersten Pflanzchen zu zeigen, die 
nach weiteren vier W ochen zu bliiben beginnen. Koriander ent
wickelt sich anfangs sehr langsam, erst wahrend der Bliite macbt 
er merkliche Fortschritte und beginnt sich stark zu verzweigen. 
Anhaltende Diirre schadet ibm. 

Ern t e : Da der reife Sa.me leicbt ausfallt, erntet man denselben 
vor der volligen Reife, und zwar schiittet man die Korner auf dem 
Felde auf Tiicher. 

Ein Hektar bringt gegen 20 Ztr. 

Cucurbita Pepo und Melopepo L. 
Gemeiner Kiirbis und Melonenkiirbis. 

Cucurbitaceae. 
Vom Kiirbis, der immer mehr als Futtermittel im Felde beson

ders zwischen Kartoffeln angebaut wird, empfieblt es sich, die 
Samen zu sammeln. Dieselben entbalten ein mildes 01 und werden 
von Olmiiblen angekauft, auch wird daraus ein Mittel gegen Band
wiirmer dargestellt, welches wegen seiner Unschadlicbkeit im Gegen
satz zu dem nicht ganz barmlosen Farnkrautwurzelextrakt immer 
mebr an Bedeutung gewinnt. 

Datura Stramonium L. 
Gemeiner Stecbapfel, Tollkraut. 

Salanaceae. 
Allgemeines: Der giftige Stechapfel ist in dem Gebiet siid

lich des Kaspischen und Scbwarzen Meeres einheimisch, aber jetzt 
als Schuttpflanze in ganz Europa und Asien verbreitet; er ist eine 
einjabrige Pflanze, hat eine senkrechte astige, weiBe Wurzel; der 
2-5 FuB hohe Stengel ist aufrecbt, oben sparrig zweiteilig, astig, 
stielrund, glatt, nur nach oben schwach behaart, die Blatter sind 
langgestielt, eiformig, spitz, buchtig und spitz gezahnt; die Bliiten 
einzeln und kurz gestielt in den Blattwinkeln. Die Blumenkrone 
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ist groB, weill; der gefaltete Saum endigt in fUnf fein zugespitzte 
Zahne; die Frucht ist eine groBe, aufrechte, eiformige, glatte, mit 
starken, kegelformigen spitzen Dornen bewaffnete Kapsel; die zahl
reichen Samen sind nierenformig, linsengroB, aderig-runzelig, bei 
der Reife schwarzbraun. Blutezeit Juli bis September. Den Blat
tern haftet ein widerlich-betaubender Geruch an, der Geschmack 
ist unangenehm bitter und salzig; sie enthalten zwei Alkaloide: 
Hyoscyamin und Atropin (Daturin). Aus dem frischen Kraut wird 
Extrakt hergestellt, die getrockneten Blatter bilden einen Bestand-

Abb. 14. Datura Stramonium. (Aus Gilg-Schiirhoff, Botanik 7. Aufl.) 

teil des viel angewandten Asthmaraucherpulvers und der Asthma
zigarren. Aus den Kernen wird Tinktur bereitet. 

Anbau: Der Stechapfel verlangt einen warmen, sonnigen, nie 
ganz austrocknenden Standort; er gedeiht vortrefflich auf Schutt
haufen, scheint demnach Kalk zu bedurfen, dabei aber aUch Stick
stoff. Man kann die Pflanzen in einem warmen Mistbeet heran
ziehen, besser aber wohl sat man Ende April direkt ins Land, und 
zwar in Reihen nicht zu dicht in gut gediingten Boden (auf 1 a 
2,5kg), bedeckt die Saat einige Zentimeter hoch und sorgt anfangs 
fur Feuchtigkeit. Es empfiehlt sich, die harten Samen vor der Aus
saat in Wasser einzuquellen oder in einer 1 proz. Salpetersaure-
16sung. In 3-4 Wochen zeigen sich die Pflanzchen, die bald zu 
bliihen beginnen. 
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Ernte: Mitte Juli kann mit derEmte begonnen werden, und 
zwar auf verschiedene Art, je nachdem es auf die Blatter oder auf 
den Samen ankommt. Man kann die ganzen Pflanzen an ihrer 
Basis abschneiden und davon die Blatter abzupfen, worauf die 
Pflanzen aus den Wurzelkopfen wieder nachwachsen; oder man 
pfluckt die Blatter von den stehenden Pflanzen ab, und zwar mehr
mals in Zwischem:aumen von 14 Tagen und emtet zuletzt den 
Samen, sobald die Kapseln aufzuspringen beginnen. Der Stech
apfel eignet sich auch gut zu einer Zwischenkultur mit Konigs
kerzen, schwarzen Malven u. dgl. Leider fallen nicht selten die 
Blatter den Erdflohen zum Opfer, welche die jungen Blatter so 
weit vernichten, daB nur die N ervatur iibrigbleibt. Zieht man einen 
beraderten, an der Unterseite beteerten Kasten uber die Kulturen 
hinweg, so spring en die Kafer von den Pflanzen ab und bleiben 
an dem Teer hangen 1. 

Wie mir mehrere Vegetabilienhandlungen bestatigen, nimmt 
der Verbrauch dieser Droge, speziell die fur die verschiedenen 
Asthmapulver in Betracht kommende Bearbeitungsform, von Jahr 
zu Jabr ganz auBerordentlich zu, weshalb der Anbau recht wohl 
empfohlen werden kann. 

1 a liefert 10-12 kg trockene Blatter und 7-10 kg Samen. 

Delphinium Staphisagria L. 
Stephanskraut, Lausekraut. 

Ran unculaceae. 
Allgemeines: 1m siidlichen Europa, besonders in Griechen

land, kommt diese Pflanze an unbebauten Platzen wild vor. Sie 
liefert die Stephanskomer oder Lausekomer; dieselben sind nar
kotisch giftig und werden als Ungeziefermittel benutzt, sowohl als 
Pulver wie in Salben. 

An b au: Die Pflanze verlangt guten Boden und warmen Stand. 
Man sat den Samen im April am besten in Reihen nicht zu dicht; 
Verpflanzen vertragt D. Staphisagria nicht. Da die Samen sehr 
langsam keimen, empfiehlt es sich, dieselben einige Tage einzu
weichen. Frost wirkt giinstig auf die Keimung. 

Digitalis purpurea L. 
Roter Fingerl).ut. 
Scrophulariae. 

Allgemeines: DerFingerhutisteinein Gebirgswaldem West
europas, in Deutschland hauptsachlich im Thiiringer Wald, dem 

1 Nach J. Per c e des. 
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Harz, Schwarzwald und den Vogesen gedeihende zweijahrige Gift
pflanze. Die mit einem meist kurzen Stiel versehenen, nur im 
jugendlichen Zustand stiellosen Blatter werden bis 30 cm lang und 
bis 15 cm breit. Der Rand ist gekerbt, die Oberflache ist runzelig, 
die Unterflache mehr oder weniger filzig, mit weiBlieh filzig hervor
gehobenen Blattnerven, in deren Maschen beim Hindurchsehen ein 
helles, noch feineres Adernetz bemerklich wird. 

Die Bliitezeit erstreckt sich vom J uli bis September. 
Die Fingerhutblatter enthalten eine Anzahl Glykoside: Digi

toxin, Digitophyllin, Digitonin und Digi
talin. Sie schmecken ekelhaft bitter und 
scharf. Ihr Geruch ist schwaeh, nicht unan
genehm. 

Anbau: Der Fingerhut liebt halbschat
tigen Standort, lockeren Pflanzenhumus, 

3 

Abb.15. Digitalis pllrpurea. 1 Einzelbliite, 2 Liingsschnitt der EinzelbJiite. 
(Aus Gilg-Schiirhoff, Botanik 7. Auf!.) 

kieselhaltigen, aber nicht stark kalkhaltigen Boden und warme 
Lage. Frische DUngungist verwerflich. Der Digitalis-Same 
braucht zur Keimung sehr viel Feuchtigkeit. ZweckmaEig sat 
man Ende April auf eine zuerst gelockerte, dann niedergedruckte 
Flaehe feinstgesiebter Walderde, bedeckt den Samen iiberhaupt 
nicht, sorgt fiir Feuchtigkeit und Windschutz. Nach 14 Tagen 
zeigen sieh die Pflanzehen. Ende Juni versetzt man die Pflanzchen, 
und zwar reihenweise mit etwa 30 em Abstand. Man pflanzt vor
teilhaft Fingerhut zwischen andere hohere Pflanzen, welehe Ende 
des Sommers entfernt werden, wodureh man auBer eine .' Neben
nutzung auch noeh den Vorteil hat, viel iippigere Pflanzen zu er
halten infolge der Beschattung. Werim Besitze eines Waldes ist, 
der streue den Samen an Waldrandern oder auf Sandbanken in 
Holzschlagen aus, nachdem die Erde etwas aufgekratzt ist. Die 
Zueht muE durch Waldsamen zuweilen wieder erneuert werden. 
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Dnter Beobachtung aller dieser Umstande konnen die Blatter der 
kultivierten Pflanze ohne Zweifel mit denen der wildwachsenden 
konkurrieren. 

Ern te: Das Sammeln der Blatter muB mit groBter Sorgfalt 
geschehen, da hierauf die ganze Wirkung ankommt. Wahrend der 
Bliite pfliickt man nur von der rein rot bliihenden Art ganz frische 
griine Blatter ohne Blattstiel. Vor dem Trocknen entfernt man 
auch die starke Mittelrippe. Das Trocknen geschieht auf Horden 
in der Sonne moglichst schnell. Die trockene Ware muB zunachst 
im Kalktrockenschrank und alsdann in gut verschlossenen GefaBen, 
am besten zerkleinert in Glasern vor Licht geschiitzt aufbewahrt 
werden. Folia Digitalis sollen nicht iiber ein Jahr alt werden. Will 
man Kisten oder Fasser als AufbewahrungsgefaBe benutzen, so 
miissen diese mit Papier ausgeklebt sein. In frischem Zustande 
wird das ganze Kraut ebenfalls wahrend der Bliite zu Extrakt ver
arbeitet. 

Der Wirkungswert der Digitalis wird physiologisch am Frosch
herzen festgestellt, und kommt das Pulver so unter der Bezeich
nung: Folia Digitalis titrata pulv. Normalwirkungswert D = 4,0 
in den Handel. 

In den Blattern, welche von der zweijahrigen Pflanze zu Beginn 
der Bliitezeit gesammelt werden (dasselbe trifft auch zu bei den 
nicht bliihenden einjahrigen Pflanzen) finden sich neben den wirk
samen Stoffen auch noch mehrere Enzyme, welche bei langsamem 
Trocknen, ja selbst noch nach dem Trocknen spaltend auf alle vor
handenen Glykoside einwirken und dadurch den Wirkungswert der 
Droge lang sam aber stetig vermiudern. Dadurch erklart sich die 
auch in der Praxis aufgefallene Veranderung der Wirkungseigen
schaften der Digitalis, welcher man durch Einfiihrung der Fol. 
Digitalis titrata pulv. zu begegnen versucht hat. Dr. Focke fiihrte 
den auch von ihm boobachteten Riickgang, welchen die Digitalis
blatter in ihrer Wirksamkeit wahrend der Alterung erleiden, in 
erster Linie auf die unrationelle langsame Lufttrocknung zuriick. 
K 0 b er t1 bezeichnet Enzyme (die sog. chemischen und ungeformten, 
in Wasser loslichen Spaltungserreger, genannt Fermente, als die 
Ursachen der eintretenden Wirksamkeitsverminderung und fiihrte 
deren schadliche Einwirkung ebenfalls auf das langsame Trocknen 
bzw. die nicht geniigend rasche Entfernung der der frischen Pflanze 

1 Vgl. K 0 b e r t s: Lehrbuchder Pharmakotherapie", 1908, S. 344; sowie 
die in der Apoth.-Ztg. 1909, Nr. 77, verOffentlichtenArbeiten von Dr. Max 
Win k e I - Miinchen sowie in Nr. 71, 1909 derselben Ztg. die Arbeiten von 
Per rot und Go r is, ferner Jahresbericht von Cae s a r und Lor e t z , 
September 1910. 



Ein- und zweijahrige medizinische Pflanzen. 61 

anhaftenden Feuchtigkeit zuriick. Zur Abtotung der Enzyme wurde 
eine Sterilisation der Blatter durch Wasserdampf von 110° wahrend 
5-10 Minuten vorgeschlagen; mehrfache dahingehende Versuche 
haben aber gegeniiber dem bisherigen Verfahren der raschen Aus
troeknung der Blatter und dem dadurch herbeigefiihrten Abtoten 
der Enzyme ein negatives Resultat ergeben. 

1m allgemeinen diirfte der Anbau heute nicht mehr lohnen. 

Erythraea Centaurium Persoon. 
Tausendgiildenkraut. 

Gen tianae eae. 
Allgemeines: Dieses kleine, in Waldwiesen und auf sonnigen 

Platzen vorkommende Pflanzchen hat einen einfaehen, bis 40 em 
hohen und bis 2 mm dicken, vierkantigen hohlen Stengel, welcher 
sich oben trugdoldig verzweigt, tragt am Stengelgrunde rosetten
artig gehauft eiformige kahle Blatter. Weiter nach oben am Stengel 
werden die Blatter allmahlich kleiner und spitzer, langlich oder 
schmal und bildengegenstandige Paare; sie sind sitzend, ganzrandig 
und kahl wie die ganze Pflanze. Die Bliiten stehen in endstandigen 
Scheindolden und sind rosenrot, seltener weill. Die Bliitezeit er
streckt sich von Juli bis September. Tausendgiildenkraut ist ohne 
besonderen Geruch und schmeckt bitter. Es enthalt einen ge
schmacklosen Korper, Erythroeentaurin, ferner Bitterstoff, Harz 
und etwa 6% Mineralbestandteile. Das Kraut findet als magen
starkendes Mittel Anwendung und dient zur Bereitung von Tinc
tura amara; auch in der Likorfabrikation wiJ:d es viel gebraucht. 

An b au: Da die Pflanze nicht allzu haufig wild vorkommt, lohnt 
sieh eine Kultur. Man streut Mitte Marz den sehr feinen Samen 
auf feingesiebte Erde auf ohne mit Erde zu bedeeken und halt die 
Saat anfangs stets feucht, was am besten in Kasten unter Glas 
geschieht. In etwa 14 Tagen zeigen sich die Pflanzchen, die auJ3erst 
langsam wachsen. 1m folgenden Friihjahr pflanzt man die gut 
bestockten Setzlinge ins Land aus, moglichst in Reihen bei etwa 
20 em Abstand und halt Unkraut fern. Man kann auch den Samen 
unter Heusamen misehen und damit im zeitigen Friihjahr frisehe 
Wiesen ansaen. Nach dem ersten Grashieb kommen alsdann die 
Tausendgiildenkrautpflanzen zum Vorschein und pflanzen sich von 
selbst fort. 

Ernte: Man sammelt im Juli den oberen bliihenden Teil der 
Pflanze und trocknet auf luftigem Boden. 

. 1 a liefert etwa 10 kg Kraut. 
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Foeniculum vulgare Mill. 
Foeniculum capillaceum Gilib. F. officinale All. Gem. Fenchel. 

Umbelliferae. 
Allgemeines: Fenchel wird in Garten als Wiirze, im gro.Ben 

zur Samengewinnung haufig gebaut, besonders in Sachsen, Wiirt
temberg und Nordbayem. Er ist zweijahrig und wird 1-1% m 
hoch. 1m au.Beren Ansehen gleicht der Stengel dem Dill, ist aber 
durch die fein zerteilten Blatter, deren letzte 4\.bschnitte fast faden
formig ausgebildet sind, und an seinen vom Riicken her linsen
formig zusammengedriickten, mit einem breiten Rand umgebenen 
Friichten von jenem leicht zu unterscheiden. Die Friichte sind als 
Fruct. foenicu1. offizinell und werden als Kamm- und Strohfenchel 
gehandelt; ersterer ist der arzneilich ausschlie.Blich gebrauchte. Der 
Geruch der Fenchelfriichte ist sii.Blich-gewiirzhaft; sie enthalten 
3-7 % atherisches 01, aus Anethol und Rechts-Phellandren be
stehend, femer 10-12% fettes 01 und geben 7% Asche. Sie sind 
ein schwach krampfstillendes und den Appetit anregendes Mittel. 
Aus ihnen wird Aqua Foeniculi und Sirup. Foeniculi bereitet. In 
Teemischungen dient Fenchel als Geschmackskorrigens. 

Eine in Italien und Frankreich haufig kultivierte Form ist der 
sog. italienische oder Bologneser Fenchel, bei dem die unteren Par
tien der Stengel und Blatter ziemlich fleischig entwickelt und durch 
Bedeckep. mit der Erde gebleicht sind. Es werden diese Teile be
sonders in Italien roh gegessen und sind dort unter dem Namen 
Finecchio bekannt. Anisfenchel (Pariser Anis, griechischer Kiim
mel) hat bedeutend dickere Samen als der gemeine Fenchel. Diese 
Abart liefert einen nooh besseren Salat als der. vorige. Den 
Anforderungen des deutschen Arzneibuches in bezug auf die 
Gro.Be der Fenchelfrucht entsprechen nur der deutsche und die 
besten Sorten des franzosischen Fenchels. Galizischer, russischer, 
rumanischer, sizilianischer, persischer, italienischer, indischer 
sind kleiner, japanischer sogar um das Doppelte bis Dreifache 
kleiner. 

Der Fenchelsame behalt seine Keimkraft 3--4 Jahre. 
Anbau: Den Fenchelsamen sat man in der ersten Halfte des 

Mai, am liebsten in frisch gegrabenes Land, 1 Pfund auf ungefahr 
10 qm. Dies reicht aus, um im nachsten Jahre Y2 Morgen zu be
pflanzen. Man hiite sich besonders" Stalldiinger dabei anzuwenden, 
da sonst die Wurzeln braune Flecken bekommen und krank werden. 
Anfang September kommen die Fenchelwurzeln zur Bliite, jedoch 
sind erst die Friichte der zweijahrigen Pflanze von Wert. Die 
Wurzeln der einj ahrigen Pflanzen werden daher im Oktober heraus-
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gehoben. Dabei schneidet man die Samenstengel eine Hand hoch 
tiber der Erde mit einer Sichel ab, bringt die Wurzeln in eine trok
kene Grube und bedeckt sie mit Erde, daB sie nicht erfrieren. Viel
fach laBt man auch die Wurzeln wahrend des Winters ruhig im 
Boden und bedeckt sie bei eintretendem Frost leicht mit Stall
diinger, aber ja nicht zu dick, daB sie nicht verfaulen. Sobald der 
Winter vortiber ist, hebt man die Wurzeln im Marz aus, schneidet 
den alten Samenstengel ab, verschneidet sie schrag bis auf ungefahr 
7 cm und pflanzt dieselben Ende Marz oder Anfang April in Reihen 
von 40 cm und 40 cm von jeder Pflanze entfernt, wie man Kar
toffeln legt. Starke Nachtfroste schaden nichts. Der Boden muB 
vor dem Winter zurecht gemacht und so tief wie zu Kartoffeln 
gepfliigt sein. Stalldiinger darf man nicht verwenden. DasFenchel
feid wird im Mai das erste, Anfang Juni das zweite Mal geharkt 
oder geigelt oder gehackt, je nachdem Unkraut vorhanden ist, und 
Johanni gedammt. Die erste Bltite kommt Mitte Juli. Die an
haltende Bliitezeit beginnt Ende Juli und dauert 5-6 Wochen. Je 
groBer die Ritze, desto besser fiir den Fenchelbauer. 

Ernte: Die ersten Bliiten reifen ihre Friichte zeitiger, daher 
kann man die reifen Dolden, wenn die Friichtchen graue Streifen 
zeigen, abschneiden ("Kammfenchel") und auf den Trockenboden 
bringen, wo man sie auf dazu bestimmte Horden nicht zu dick tiber
einander schtittet. Nach einiger Zeit kann man nochmals die reifen 
Dolden ausschneiden und auf die angegebene Weise trocknen. Der 
so gewonnene Fenchel ist der beste und wird hoher bezahlt als der 
zuIetzt geerntete. Doch kann man auch samtliche Dolden bis Ende 
September reifen lassen und dann samtliche Pflanzen mit der 
Sichel tiber der Erde abschneiden ("Strohfenchel"). Wer aber ein
oder zweimal gedoldet hat, muB bis Mitte Oktober warten, ehe er 
niederschneidet. Die abgeschnittenen Pflanzen werden mit Stroh
seilen zusammengebunden und wie das Getreide gemandelt. Da
mit der Wind die Bunde nicht fortweht, bindet man kreuzweise 
Strohseile tiber die obersten und befestigt diese an den unteren. 
Nun bleibt der Fenchel, bis er trocken ist, auf dem Felde stehen, 
dann wird er eingefahren, mit den ·Flegeln gedroschen und mit der 
Maschine gereinigt. Befindet sich ein Kiimmelfeld neben dem 
Fenchelacker, oder pflanzt man ihn im Garten an, so bekommt man 
an der Pflanze keinen Kern; er falit vor der Reife abo Ebenso darf 
man den Fenchel nicht in unmittelbarer Na1;te eines Dorfes oder 
GehOlzes anbauen, da auch hier die Sarnen leichter abfallen aIs im 
freien Felde. Den Fenchelpflanzen schadet d~r Engerling ungemein; 
er zerstort manches Jahr mehr aIs 5 % der Pflanzen. Das abge
erntete Fenchelfeld muB mit Stalldiinger gediingt werden. Das 
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Stroh kann verfuttert oder zu Hacksel geschnitten in der Brennerei 
verwendet werden, wovon der Branntwein einen angenehmen Ge
schmack und SuBe bekommt. 

Langer als drei Jahre laBt man den Fenchel nicht auf einer 
Stelle stehen, da er sonst ausartet. Der Ertrag stellt sich in Thu
ringen auf 16-18 Ztr. pro Hektar. Der Anbau von Fenchel kann 
nur empfohlen werden, da die Nachfrage meist das Angebot weit 
ubertrifft. Schimmel & Co. in Miltitz verarbeiten jahrlich allein 
etwa 700000 kg; allerdings meist auslandischen, da solcher billiger 
zu stehen kommt. 

Fumaria officinalis L. 
Erdrauch, Grundkraut. 

Fumariaceae. 
Diese kleine Pflanze wachst zwar meist in genugender Menge 

als Unkraut auf Bahndammen, Schutthaufen und in Garten wild; 
will man die Pflanze kultivieren, so sat man den Samen im FrUh
jahr dunn, breitwiirfig aus, urn im Juli die bluhenden Pflanzen 
zu ernten. 

Galeopsis ochroleuca Lamarck. 
GroBer gelber Hohlzahn, weiBe zottige Kornwut. 

Labiatae. 
Diese Pflanze wurde 1810 vom Regierungsrat Lie ber gegen die 

Lungenschwindsucht als Geheimrnittel angepriesen, daher "Lieber
sche Krauter" genannt. Man hat sie in letzter Zeit wieder aus dem 
alten Arzneischatz hervorgesucht, und spielt sie eine ziemliche Rolle 
unter den Volksmitteln. 

Allgemeines: Der Stengel ist vierkantig, weichhaarig, unter 
den Knoten nicht angeschwollen; Blatter sind gegenstandig ei
formig langlich bis lanzettlich, flaumhaarig, gelblichgriin, grob
gesagt; die Bluten in blattwinkelstandigen Scheinwirteln mit sta
chelspitzigen Kelchzahnen und viermal langeren gelblichweiBen, 
weichhaarigen Lippenbluten. - Geschmack bitterlich, Geruch un
bedeutend. Die Pflanze wachst wild in Getreidefeldern, vorzuglich 
auf Sandboden. 

Anbau: Man erzieht die Pflanze aus Sarnen irn ersten Jahre 
auf trockenem Platze. 

Ernte: Wahrend der Blute sammelt man die ganze oberirdi
sche Pflanze im Juli und August und trocknet im Schatten. 
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Herniaria glabra L. 
Bruehkraut. 

Caryophy llaeeae. 
Allgemeines: Dieses auf sandigenAckern, Triften, an Weg

randem und Dfem verbreitete Pflanzchen erreicht eine Hohe von 
15 em. Die langliehen Blattchen stehen abweehselnd, sind kahl 
oder nur am Grunde kurz gewimpert. Die Bliiten sind unscheinbar 
gelbgriin. Das Kraut wurde friiber gegen Briiehe, Wassersueht, 
Nieren- und Blasenleiden, sowie gegen Augenkrankheiten ange
wendet. Heute gilt H. wieder als Diuretikum, namentlieh bei 
akutem Blasenkatarrh, und erfreut sich einerderartig starkenNaeh
frage, daB darin nicht genug gesammelt werden kann. 1m Handel 
wird das Kraut oft verfalscht, so daB zum Anbau wohl zu raten ist. 

Anbau: Durch Aussaat im zeitigen Friibjahr auf leichten, 
etwas sandigen Boden. 

Ernte: Das ganze oberirdisehe Kraut wird im bliihenden Zu
stand vom Juni bis zum Herbst geerntet. 

Hyoscyamus niger L. 
Schwarzes Bilsenkraut, Zigeunerkraut, Teufelsauge, Hiihnertod, 

Schlafkraut. 
Solanaceae. 

Allg e m ein e s: Das Bilsenkraut ist eine Giftpflanze, sie wachst 
auf Schutthaufen, Burgruinen u. dgl., also auf kalkhaltigen Platzen 
wild und wird in Thiiringen sowie in Nordbayern zur Gewinnung 
der Blatter (vieHach auch des Krautes), die im Juli und August 
von den zweijahrigen Pflanzen geschieht, kultiviert. 

Die bis 4 FuB hohe Pflanze hat eine mohrenartige weiBliche 
Wurzel; sie ist in allen Teilen mit langen, weichen, klebrigenZotten
haaren besetzt; die Wurzelblatter sind geteilt, 10-15 cm lang, 
5-8 cm breit, tiefbuchtig oder fiederspaltig, zur Bliitezeit fehlend . 
. Die Stengelblatter nehmen nach oben hin ab, sind halbstengel
umfassend, buchtig eingeschnitten, die obersten oft ganz randig; 
aIle Blatter sind von schmutzig griiner Farbe, in trocknem Zustand 
gelblichgriin, etwas fleischig, weich, klebrig, zottig. Die Bliiten, in 
einseitswendigen Ahren stehend, sind von einem krugformigen, 
fiinfzahnigenKelch eingeschlossen und besitzen eine trichterformige, 
blaBgelbe, violett geaderte, fiinflappige Blumenkrone. Die Frucht 
ist eine sich mit einem Deckel offnende vielsamige Kapse!. Die 
Samen sind sehr klein, nierenformig, netzgrubig und matt grau
braunlich, innen weiB. Bilsenkraut bliiht vom Mai bis September. 

Meyer, Arzneipflanzenkultur, 5. Auf I. 5 
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Es entbalt bis 0,4 % Hyoscyamin und Hyoscin (identisch mit S-co
polamin) au13er mehreren anderen Alkaloiden, ferner 2% Kalium
nitrat. In frischem Zustande hat es unangenehmen Geruch, der beim 
Trocknen gro13tenteils verschwindet; es schmeckt schwach bitter. 

Aus dem getrockneten Kraut wird Extractum Hyoscyami dar
gestellt. Dasselbe findet auch Anwendung zu Oleum Hyoscyami 

und zu scbmerzstillenden Kata plasmen. 
Nicht immer gleichmafiig keimt der 

Samen, sicherund vollzahligaber, wenn 
er in trockenem Zustande Kaltegraden 
unter 0 0 ausgesetzt war. Die Keimdauer 
betragt unter giinstigen Bedingungen 
21 Tage. Ein Ausbleiben der Pflanz
chen hat seinen Grund gewohnlich im 
Mangel an der notigen Feuchtigkeit, so
wie auch in der Schadigung durch In
sekten oder Schneckenfra13. Man wahlt 
zweckmafiig eine Zwischenkultur mit 
Stechapfel, da beide Pflanzen die glei
che Vorliebe fiir guten lockeren, kalk
haltigen Boden zeigen. Die im Friih
jahr vollzogene Aussaat zeitigt im Lau

Abb. 16. Hyoscyamus niger. fe des Sommers Blattrosetten, im nach-
(Aus Gilg-Schiirhoff, sten Jahre alsdann Bluten. Man spare 

Botanik 7. Aufl.) 
nicht mit Samen; dem SchneckenfraB 

kann man durch Streuen von Kalk vorbeugen. Der Samen kann, 
wenn ibm die zur Keimung erforderlichen Bedingungen fehlen, 
jahrelang im Boden liegen, bis er endlich meist unerwiinscht mit 
der Nachfrucht aufgeht. 

Ernte: Man schneidet die bliihende Pflanze ab und streift die 
Blatter von den Stengeln. SolI auch der Same geerntet werden, 
nimmt man nach und nach stets nur die groBten Blatter ab. Das 
Trocknen muB beschleunigt werden, falls ungiinstige Witterung ist, 
unter Zuhilfenahme von kunstlicher Warme. Of teres N achtrocknen 
ist unerlaBlich, wenn die Ware nicht schimmeln solI. 1 a bringt 
6-7 kg trockene Blatter und 1 kg Samen. GroBere Posten frischen 
Krautes werden mehrfach gesucht. 

Lactuca virosa L. 
Giftiattich, giftiger Salat. 

Compo sitae. 
Allgemeines: Das rispige Kraut des vereinzelt in Mittel- und 

Siiddeutschland, in Sud- und Westeuropa auf Schutt und an fel-
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sigen Orten vorkommenden, vielfach zu Arzneizwecken kultivierten 
Lactuca virosa enthalt viel weiBen Milchsaft (Lactucarium). Die 
Pflanze wird etwa % m hoch, die blaugriinen Blatter sind stengel
umfassend, langlich, ungeteilt oder buchtig ausgescbnitten, stacbel
spitzig gezahnt, auf dem Mittelnerv stachelig . Die Kopfchen aus 
gelben Zungenbliiten stehen in groBer pyramidaler Rispe; die 
Friichte sind oval, scbwarz, fiinfriefig. 
- Bliitezeit : Juli und August. - Ge
schmack bitter salzig, Geruch unange
nehm narkotisch. Das Kraut enthalt 
Harz, Bitterstoff, Lactucasaure und 
Salze. Es dient nur frisch zur Extrakt
bereitung. 

Anbau : Der Anbau gleicbt dem 
des Gartensalates. Man sat im Friihjahr 
den Samen an trockenen sonnigen Or
ten auf ungediingtes Land in Reihen 
diinn aus und behackt nach einiger Zeit, 
oder man sat denSamenimAugustaus 
und verpflanzt im Friihjahr auf 30cm 
Entfernung. 

Ern te : Man schneidet vom bliihen
den Kraut die Blatter mit dem Stengel 
ab und trocknet schnell. - Um das 
Lactucarium, eine dem Opium ahnliche 
Masse, zu gewinnen, verfahrt man na
mentlich in der Rheinprovinz bei Zell 

Abb. 17. Lactuca virosa, 
uebst eiuem Fliichtchen und 

Querschnitt der Achane. 
(Aus GlIg-Schiirhoff, 

Botanlk 7. Aufl.) 

a. d. Mosel in der Weise, daB man im Beginn des Bliihens den 
Stengel etwa 20 cm unter der Spitze abschneidet und den vom 
Mai bis September taglich aus der Schnittflache ausgetretenen 
Milchsaft sammelt und eintrocknen laBt; unterhalb der alten 
Schnittflache wird jedesmal eine neue angelegt. Lactucarium bil
det harte, formlose, braunliche Klumpen, welche sich wie Wachs 
schneiden lassen und weiBliche wacbsglanzende Schnittflachen zei
gen. Er besitzt einen eigenartigen narkotischen Geruch und stark 
bitteren Geschmack. Bestandteile sind neben Mannit, Kautschuk 
und EiweiBstoffen der Bitterstoff Lactucin, ferner Lactucasaure 
und Lactacon. Es wird als narkotisches Mittel sowie auch gegen 
Asthma angewendet. 

5· 
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Lobelia inflata L. 
Lobelienkraut. 

Lobeliaceae. 
Allgemeines: Diese einjahrige Pflanze ist in Nordamerika 

einheimisch und in Europa noch nicht allzulange bekannt; dieselbe 
erreicht eine Hohe von etwa 40 cm, ist schwach behaart mit kan
tigem zum Teil rotlichen Stengel, zerstreuten, fast sitzenden lang
lichen gesagten Blattern und kleinen Bliiten in endstandiger Traube. 
Der Kelch ist nebst der zweilippigen blaBvioletten Blume ober
standig, linealzipfelig; die StaubgefaBe sind mit ihren Beutem ver
bunden, die Kapsel ist aufgeblasen. Das Kraut ist durch einen un
angenehmen, scharfen und kratzenden Geschmack ausgezeichnet, 
welcher hauptsachlich dem Samen eigen ist und von dem darin 
enthaltenen Alkaloid Lobelin herriihren diirfte; ferner soll die 
Pflanze ein indifferentes Alkaloid, Inflatin, und ein GlykosidLobe
lacrin, enthalten. Es ist ein narkotisches Mittel ahnlich dem Tabak, 
aber milder. Es dient zu Tinktur gegen asthmatische Leiden. Man 
rechnet Lobelia unter die Giftpflanzen. 

Anbau: Man sat den Samen im Marz oder April am besten 
zunachst ins Fruhbeet und bedeckt denselben nicht oder nur 
schwach. Die Wirksamkeit dieser Pflanze andert sich nach Whi t
lavs Beobachtungen gleich dem Tabak auf verschiedenem Boden 
und wird am intensivsten an feuchten Standorten. 

Ernte: Beim Beginn der Blute sehneidet man das Kraut uber 
der Wurzel ab, trocknet es schnell und verwahrt es an einem 
dunklen Orte. Meist kommt die Droge in Backsteinform zu
sammengepreBt in den Handel. 

Malva silvestris L. 
Waldmalve, Kasepappel. 

Malvaceae. 
Allgemeines: Diese weitverbreitete Pflanzeistcharakterisiert 

durch langgestielte rundliche, 4-7lappige Blatter mit herzformi
gem Grunde, gesagtem Rande und schwacher Behaarung. Die 
Bluten sind frisch rosarot, getrocknet blau. Der Geschmack der 
Malven blatter ist schleimig; dem Schleimgehalt verdanken sie ihre 
pharmazeutische Verwendung als reizlinderndes und erweichendes 
Mittel. Die Bluten sind geruchlos und ebenfalls reich an Schleim. 
Bluten und Blatter werden in den Apotheken noch ziemlich viel 
gebraucht. Obwohl die Pflanze iiberall vorkommt, so ist cine Kul
tur doch zu empfehlen, da man sie selten in Mengen antrifft. 
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Anbau: Man sat den Samen im April auf guten, jedoch nicht 
frisch gediingten Boden. 

Ernte: Man sammelt die Bliiten samt Kelchen vom Juni bis 
S€lptember und trocknet im Schatten, damit sie ihre schone Farbe 
bewahren. Die Blatter pfliickt man 3-4mal zum Teil abo Die 
schonsten und geschatztesten Malvenbliiten werden gegenwartig 
aus Belgien importiert, doch liefert auch Ungarn groBe Mengen 
guter Ware. Die Durchschnittspreise, welche fiir inlandische Mal
venbliiten bezahlt werden, lassen die Anlage von Kulturen als ren
tabel erscheinen. Auf den Malvenblattern befindet sich haufig ein 
Pilz, der auffallende gelbe Sporenhaufchen hervorbringt, der sog. 
Malvenrost. Befallene Blatter diirfen nicht gesammelt werden, da 
dadurch die Droge unansehnlich wird (vgl. bei Althaea rosea nigr.). 

Matricaria Chamomilla L. 
Wahre KamilIe, Helmerchen. 

Compositae. 
Die Kamille nimmt unstreitig den ersten Platz ein in unserem 

Arzneikrauterschatz. Schon den alten Romern und Griechen war 
sie bekannt und wurde ohne Unterbrechung stets medizinisch'ver
wendet. Die Feldkamille wird bald ganz versehwunden sein infolge 
der sorgfaltigen Bearbeitung unserer Felder, so daB man schon 
langst die Pflanze kultiviert, so besonders in der Gegend zwischen 
Altenburg und Leipzig, doch noeh lange nicht in geniigendem Um
fange. 

W ohl die Halfte unseres Bedarfes muB uns Ungarn liefern, wo 
sie noch in Massen auf Salzsteppen vorkommt. Dabei ist diese 
Qualitat oft recht minderwertig und kann die deutsche Ware, be
sonders die frankische, nieht ersetzen. Der Anbau von Kamillen 
kann somit nicht genug empfohlen werden, zum mindesten sollte 
man da, wo die Kamille in der freien N atur vorkommt, deren Fort
bestand begiinstigen. 

Allgemeines: Die eehte Kamille hat einen aufreehten 30 bis 
40 em hohen astigen Stengel; die Blatter sind doppelt gefiedert, 
unbehaart, die Fieder linienf6rmig, lebhaft griin; die abstehenden 
Strahlenbliiten sind weiJ3, die Scheibenbliiten trichterformig, fiinf
spaltig, gelb. Durch den kegelformig emporgewolbten hohlen 
Fruchtboden unterscheidet sich die wahre Kamille von der zum 
Verwechseln ahnliqhen Stink- oder Hundskamille (Anthemis Co
tula), deren Fruchtboden beim Durchschneiden markig erscheint. 
Auch die Samen sind sehr verschieden. tJbrigens unterscheidet sie 
schon der Geruch. Echte Kamillen riechen eigentiimlich aroma-
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tisch; sie schmecken aromatisch und zugleich etwas bitter. Sie ent. 
halten einen geringen Prozentsatz atherisches 01 von dunkelblaue1 
Farbe, ferner Gerbstoff, Bitterstoff und Mineralbestandteile. Sif 
sind inrierlich ein Volksheilmittel und finden auBerdem zu trok 
kenen und feuchten Umschlagen Verwendung. Neuerdings werdell 
sie auch als ein schwaches, aber sehr wirksames Antiseptikum vie] 
empfohlen. Von den Praparaten sind 01. Chamomillae infus. und 
Syrup. Chamomill. in Apotheken noch gebrauchlich. Die KamillE 
bluht von Juni bis September. 

Anbau: Man kann die Kamillen von April bis August saen: 
von der Aussaat bis zur Blute brauchen sie kaum acht Wochen. In 
bezug auf den Boden ist die Pflanze nicht wahlerisch; man kann 
getrost behaupten, daB sie uberall gedeiht. Kamillen eignen sicb 
sehr gut nach Friihkartoffeln, auf fruh abgeraumtes Erbsenland 
sowie auch auf Kornstoppeln. Man kann dieselben auch vorteil
haft in Baumschulen ziehen. Der Boden braucht nur aufgehackt 
und geebnet zu werden. Der Same wird leicht bedeckt oder nm 
festgewalzt, so wie man Gras ansat. Wo einmal Kamillen standen, 
kommen sie von selbst immer wieder. 

Ernte: Sollte fruher das umstandliche Pflucken der einzelnen 
Blutenkopfchen mit der Hand vielleicht manchendavonabgehalten 
haben, einen Versuch mit dem Anbau von Kamillen zu machen, 
so mochte ich auf den eingangs dieses Buches (S. 30) bereits er
wahnten von mir konstruierten Blutenpfluckapparat aufmerksam 
machen, welcher sich speziell zum Pflucken von Kamillen vorzug
lich eignet. 

Eine Darstellung der deutschen Produktion zu geben, ist eben· 
sowenig moglich, wie den Verbrauch in Deutschland auch nur an
nahernd festzustellen, da genauere Unterlagen fehlen. 1m EIsaE 
werden alljahrlich 6000 kg eingebracht. Die Provinz Posen, Schle
sien, OstpreuBen liefern zuweilen uber Stettin-Hamburg nach Ame. 
rika. Es ist auch bekannt, daB Deutschland mehr oder wenigeI 
groBe Mengen aus Ungarn bezieht, die sich ebenfalls schwer be
rechnen lassen, da der Bezug zum Teil in Postpaketen geschieht. 
RegelmaBiger Lieferant fur Hamburg ist Belgien, zum Teil aucb 
Frankreich und Spanien. 

Hamburg exportiert alljahrlich sehr bedeutende Mengen. 
Hauptkaufer sind die Union, sowie Argentinien. Gelegentlicb 

gehen Mengen von 1000-5000 kg nach Brasilien, Chile, Kuba, Uru· 
guay und den Philippinen. 
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Matricaria suaveolus Buchen. 
M. discoidea DC. Strahlenlose KamilIe. 

Compo sitae. 
Allgemeines: Man hat diese Pflanze in Europa zuerst 1852 

in Schoneberg bei Berlin beobachtetl. Wahrscheinlich ist sie aus 
dem Berliner Botanischen Garten, wo sie angebaut wurde, ver
wildert; heute findet sie sich in den meisten Gebieten Deutschlands 
auf unbebauten Platzen in Massen. Sie unterscheidet sich von der 
echten Kamille durch gedrungenen, niedrigeren Wuchs sowie durch 
ihre rundlichen griinlichgelben Bliitenkopfe, die ganz ohne weiBe 
Strablenbliiten sind. Der Bliitenboden ist ebenso wie bei der echten 
Kamille kegelformig emporgewolbt und hoh!. Bliitezeit J uli bis 
August. Der -Geruch ist der gleiche wie bei der echten Kamille, 
vielIeicht sogar noch kraftiger. 

Ernte: Recht gut kann diese als Ersatz fiir die nicht mehr 
ausreichende echte Kamille verwendet werden, ist aber getrennt 
zu halten. 

Melilotus officinalis Desrousseaux. 
Steinklee. 

Papilionaceae. 
Allgemeines: Dieses zweijahrige Krautunserereinheimischen 

Flora ist durch ganz Mitteleuropa und Vorderasien verbreitet; es 
wacbst iiberall auf Schutt, Ackern, an Wegen, besonders auch in 
der Roggen- und Weizensaat. In Thiiringen und Nordbayern wird 
es aber auch angebaut und von Juli bis September wahrend der 
Bliitezeit gesammelt. Die Blatter der 1,5 m hohen Pflanze sind 
dreizahlig und mit einem feinbehaarten bis 1 em langen gemein
samen Blattstiel versehen. Die in einseitswendigen Trauben stehen
den Bliiten sind gelb und von dem Bau der Schmetterlingsbliiten. 
SteinkIee riecht stark tonkabohnenartig infolge seines Gehaltes an 
Cumarin. Melilotsaure, Spuren eines atherisehen Oles, Gerbstoff 
und Mineralbestandteile finden sich gleiehfalls im Kraute .. Das 
Kraut ist als Herb. Meliloti offizinell und dient hauptsachlich zur 
Herstellung des sog. Melilotenpflasters (Emplast. Meliloti.) bis
weilen auch zu Umsehlagen. Die ganzen Pflanzen legt man haufig 
zur Abwehr der Motten in Kleider und Pelzwerk. 

Anbau: Wie aIle anderen Kleearten. Eine besondere Bedin
gung an die Bodenbeschaffenheit stellt diese Pflanze nicht, gedeiht 

1 Bra u n, A.: Chamomill. discoidea Gay, eine neue Wanderpflanze 
in Deutschland. Bot. Ztg. Bd. 19 (1852), S. 649. 
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vielmehr auf dem geringsten Boden. Der Same wird als Getreide. 
ausputz gewonnen. 

Nicotiana Tabacum L. 
Nicotiana macrophylla Spr. Virginischer Tabak. 

Solanaceae. 
Allgemeines: Die Tabakpflanze stammt aus Amerika und 

wird in Deutschland (besonders in der Pfalz) gebaut meist zu 
Rauch- und Schnupftabak. Infolge der starken Neigung zur Kreuz
befruchtung entstanden mit der Zeit iiber 40 Spielarten. Nur die 
unpraparierten, einfach getrockneten Tabakblatter diirfen arznei
lich gebraucht werden. Von dem kauflichen Tabak entspricbt nur 
der virginische, sog. Rollenknaster, dieser Anforderung, der iibrige 
Tabak ist gebeizt. 

Die 1-1% m hohe Pflanze zeigt groBe langliche, lanzettliche, 
spitze, nach dem Grund verscbmalerte ganzrandige, driisig beliaarte 
Blatter, getrocknet von brauner Farbe. Die Seitennerven gehen 
unter einem spitzen Winkel vom Mittelnerven aUEl. Die Bliite ist 
trichter- oder tellerformig, pfirsichrot und gelblich. Geschmack 
scharf, ekelhaft bitter, Geruch betaubend. Die Blatter entbalten 
Nikotin (bis 6 % ) und dienen im AufguB sowohl zu Waschungeu wie 
zu Klistieren (bei Darmverschlingungen) als stark reizendes, in 
groBeren Gaben (4 g und mehr) tOdlich giftiges Mittel (selbst bei 
Waschungen unverletzter Raut). 

Anbau: Nur Ackerboden aus Sand und Lehm gemischt, mit 
starker Rumusschieht kommen in Betracht. Die mittlere Jahres
temperatur darf nieht unter 15° C sinken. Der Same, der vielfach 
zebn Jahre lang keimfiihig bleibt, wird vorteilhaft vorgekeimt und 
Mitte Marz in Mistbeete unter Glas ausgesat. Die moglieh.st pi
kierten Pflanzen von 6-8 em Rohe setzt man Mitte Mai auf das 
mehrmals umgepfliigte, mit Stallmist gediingte Feld in Abstanden 
von etwa 40 cm. Of teres Behaeken und Behaufeln der Pflanzen ist 
unerlaBlieh; besondere Aufmerksamkeit ist den zahlreichen Schad
lingen zuzuwenden (Tabaksraupe, Sehneidraupe, brauner Rost 
usw.). Durch Kopfen der Pflanzen kurz vor der Bliite wird eine 
iippigere Blattentwicklung ,erzielt. Auch die sich aus den Blatt
ach.seln entwickelnden Seitentriebe, sog. Geizen, miissen entfernt 
werden. Reichlieher Wechsel von Regen und Sonnenbestrahlung 
gibt gute Ertrage. 

Ern te: Die Ernte beginnt, sobald die Blatter an der Unter
seite sieh entfarben und die Rander sich umzuscWagen beginnen. 
Die Reife erfolgt nieht gleiehzeitig, sondern von unten naeh oben; 
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somit miissen die reifen Blatter einzeln gepfliickt werden. Die
selben werden alsdann auf Schniire aufgereiht oder auf Stabe auf
gespieBt in Trockenschuppen, auch wohl an Mauern oder Zaunen 
zum Trocknen aufgehangt. 

Zu bemerken ist, daB der Tabakbau einer Zollkontrolle unter. 
worfen ist!. 

Nicotiana rustica L. 
Bauern- oder Veilchentabak, tiirkischer, ungarischer 

griinbliihender Tabak. 
Solanaceae. 

Allgemeines: Bei dieser Pflanze, als deren Ursprungsland 
Amerika angenommen wird, sind die stets kleineren Blatter ei
formig und stumpf, die Bliiten in rispig gruppierte, knauelformige 
Wickeltrauben gestellt. 

Der Anbau, die Ernte und die Verwendungsart ist dieselbe, wie 
bei Nicotiana Tabac. angegeben, doch ist dieser Tabak viellanger 
in medizinischem Gebrauch. 

Nigella sativa L. 
Schwarzkiimmel, schwarzer oder romischer Koriander. 

Helle boraceae. 
Allgemeines: Der in Siideuropa und dem Orient heimische 

Schwarzkiimmel hat 50-60 cm hohe Stengel, doppelt zusammen
gesetzte, fiedrige, weichhaarige Blatter; die Bliiten sind blau oder 
weiB mit vie len Staubfaden und Stempeln und auBerdem noch mit 
besonders reich sekretierenden HoniggefaBen. Die Frucht ist eine 
gefacherte Balgfrucht, schwarze Samen enthaltend - Die Bliite
zeit beginnt im Juli und dauert bis Mitte August. Gebraucht wer
den die dreikantigenquerrunzeligengewiirzhaften Samen besonders 
in der Fruchtatherfabrikation; sie entwickeln beimReibenzwischen 
den Handen erdbeerartigen Geruch. Ein bliihendes Schwarzkiim
melfeld bietet den Bienen eine kostliche Weide. 

An b au: Sowohl als Zierpflanze in Garten als auch im groBen 
wird der Schwarzkiimmel angebaut, besonders in der Gegend um 
Erfurt. Er gedeiht am besten in einem leichten lehmigen, weder 
zu schweren noch zu leichten Boden ohne frische Diingung. Fur 
geniigende Feuchtigkeit und Reinhaltung von Unkraut ist zu sor-

I Spezielle Literatur: A. v. Ba bo , Tabakbau. Verlag Paul Parey, 
Berlin. Der Tabak, Anbau, Handel und Verarbeitung. J a cob W 0 1 f, 
Teubners Verlag. 
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gen. Der Boden wird am besten schon im Herbst gepfliigt, aber 
nicht gediingt, im Friihjahr vor der Bestellung gibt man ihm die 
zweite Pflugfurche. Auch als Nachfrucht eignet er sich gut. - Die 
erste Aussaat geschieht im Marz, je vier Wochen spater kann eine 
weitere Saat erfolgen, die letzte im Mai, doch liefern die spaten 
Saaten keine reife Samen. Die Reihensaat verdient auch hier den 
Vorzug vor der breitwiirfigen Aussaat. Da der Same im Dunkeln 
in wenigen Tagen keimt, wahrend er am Lichte leicht hart wird, so 
empfiehlt sich gute Erdbedeckung. Zu dicht stehende Pflanzen 
miissen verzogen werden, so daB mindestens 20 cm Abstand bleiben. 
Man rechnet auf I a etwa 7'2 Pfund Samen. 

Ern te: Die Samenreife beginnt Ende August und macht sich 
an einer dunklen Braunung der Samenkapseln erkennbar. Man 
laBt es nicht bis zum Aufspringen der Kapseln kommen, damit 
nicht zu viel Samen verlorengeht. Man schneidet die Pflanzen ab 
oder rauft sie aus, bindet sie in Biindel und stellt diese auf dem 
Acker einige Tage zum Nachreifen auf, bei ungiinstiger Witterung 
aber bringt man sie sofort unter Dach. Zum Einfahren belegt man 
die Wagen mit Tiichem. In der Scheune schichtet man die Biindel 
iibereinander, wobei die Selbsterwarmung der Nachreife zustatten 
kommt, doch ist ofteres Wenden notig, damit die Hitze nicht zu 
stark wird, was die Keimkraft der Samen beeintrachtigen wiirde. 
Wenn das Kraut diirr ist, drischt man dasselbe genau so wie das 
Getreide, laBt aber den Samen auf luftigem Boden nochetwasnach-
trocknen. . 

Ocimum Basilicum L. 
Basilienkraut, groBes Basilikum. 

Labiatae. 
Allgemeines: Diese allgemein bekannte und weitverbreitete 

Gewiirzpflanze, die auch nicht selten als Topfpflanze gezogen wird, 
stammt aus Indien. Sie ist einjahrig und erreicht eine Hohe von 
25-30 cm. An ihren astigen Stengeln mit gegenstandigen eirunden 
Bliittern sitzen die roten oder weiBen Bliiten. Man braucht die 
Stengel zur Wiirze mancher Speisen und beim Einlegen von Salz
gurken, ferner zu aromatischen Badem, zu Krauterschnupftabak, 
zur Fabrikation wohlriechender Wasser und zur Basilikurnsalbe. 

An b au: Friihzeitige Aussaat ist wesentlich ; man sat den Samen 
am besten im Marz oder April in Friihbeete und pflanzt die jungen 
Samlinge ins freie Land, sobald keine Nachtfroste mehr zu be
fiirchten sind. Ein warm gelegenes, gut gediingtes und tief ge
lockertes Beet ist zur vollkommenen Entwicklung der Pflanzen not-



Ein· und zweijahrige medizinische Pflanzen. 75 

wendig. Man pflanzt das Basilikum in Reihen mit 20 cm Weite 
bei gleicher Entfernung innerhalb der Reihen. Die weitere Pflege 
besteht im Lockern der Beete mit der Hacke und Unterdriickung 
des Unkrautes. Das im Mai ins freie Land ausgesate Basilikum 
erreicht nicht die Vollkommenheit wie jenes und bringt selten 
reifen Samen. Urn denselben mit Sicherheit zu gewinnen, ist es 
auch ratsam, nur geschutzt liegende Beete zur Bepflanzung zu be
nutzen. Die Keimkraft des Samens dauert 2-3 Jahre. Auf 1 a 
rechnet man 5 g Samen oder 1800 Pflanzen. 

Ern te: Das eben zu bluhen beginnende Kraut wird kurz uber 
der Erde abgeschnitten und schnell im Schatten getrocknet. Die 
getrocknete Ware ist sorgfaltig vor Licht und Feuchtigkeit ge
schutzt in wohl verschlossenen Behaltern aufzubewahren, wenn sie 
ihren Geruch und Geschmack nicht verlieren solI. 

Oenanthe Phellandrium Lam. 
Wasserfenchel, RoBfenchel, Wasserkerbel, Froschpeterlein. 

Umbelliferae. 
Allgemeines: Der Wasserfenchel wachst wild in Sumpfen; 

er hat eine anfangs buschelfaserige, spater dicke, mohrenartige, 
schwammige Wurzel; der Stengel wird bis 1 Y4 m hocb, treibt unten 
oft Auslaufer, ist ausgesperrt vielastig, gebogen; die Blatter sind 
mehrfach gefiedert, die unteren in haardunne Lappen geteilt, die 
Dolden kurz gestielt, flach, vielstrahlig, die Blumenblatter weiB. 
Die Friichte stellen langliche (4 mm lange), deutlich mit Kelch
zahnen gekronte, stielrunde, meist zusammenhangende, stumpf
rippige, braune Spaltfruchte dar von bitterem Geschmack und un
angenehm gewurzigem Geruch. BlUtezeit: Juli und August. Zum 
medizinischen Gebrauch dienen die Fruchte, speziell in der Tier
heilkunde, gegen chronische Katarrhe. Xtherisches 01, Harz und 
fettes 01 sind die wesentlichsten Bestandteile. 

Anbau: Die Pflanze verbreitet sich durch unterirdische Aus
laufer, kann somit als ausdauernd gelten. Immerhin stirbt die 
Hauptwurzel im zweiten Jahre ab, so daB die Kultur eine zwei
jahrige ist. Der Wasserfenchel verlangt feuchten Boden. Man sat 
entweder den Samen sogleich nach der Reife auf einen feuchten 
Platz und versetzt die Pflanzen im nachsten Fruhjahr in den 
Schlamm der Graben und Teiche oder legt auf gleiche Weise Wur
zelauslaufer. 

Die Ernte geschieht wie bei Fenchel und Kiimmel. 
Die Kultur des Wasserfenchels ist aus dem Grunde zu emp

fehlen, weil der Same infolge seiner Ahnlichkeit mit anderen, be-
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sonders dem yom giftigen Wasserschierling, mit welcher Pflanze 
der Wasserfenchel seinen Standort teilt, vielfach verwechselt wird. 

Origanum Majorana L. 
Majoran, Garten- oder Sommermajoran. 

Labiatae. 
Allgemeines: Diese weitverbreitete und bekannt'e ~ewiirz

pflanze ist in Siideuropa und Palastina heimisch. Der aufrechte 
vierkantige Stengel ist nebst den ungestielten elliptischen Blattern 
fein- und dl.chtgraufilzig. Die weiBen Bliiten stehen in kopfchen
artigen Ahren in den Blattachseln. Man unterscheidet den Sommer
majoran, eine zweijahrige Pflanze, die aber in einem Jahre abge
erntet wird und den Wintermajoran (Orig. Majoranoides), welcher 
unsere Winter im Freien aushalt, wahrend jener erfriert. Nur eine 
Abart von ersterem halt auch bei gelinden Wintern aus. Der Same 
reift bei uns nicht, wird vielmehr aus Frankreich bezogen; er be
halt seine Keimkraft nur ein Jahr. Das Kraut hat einen eigentiim
lich gewiirzhaften Geruch und Geschmack, es enthalt ein athe
risches Ol und Gerbstoff, dient als Gewiirz und wird zu einer Salbe 
"Majoransalbe", verarbeitet. 

An b au: Die Kultur des Wintermajorans ist gleich der des 
Sommermajorans. Er liebt leichten guten Boden in frischer DUn
gung und warmer Lage. Man sat den feinen Samen, den man vor
teilhaft mit feinem trookenen Sand mischt, im Marz in Mistbeete 
aus und setzt die Pflanzchen im Mai etwa 15 cm voneinander ins 
freie Land. 2 g Samen liflfern etwa 1500 Stiick Pflanzen zur Be
pflanzung von 1 a. 

Ernte: Bei guten Boden- und Witterungsverhaltnissen kann 
man von Majoran drei Ernten, d. h. drei Schnitte, machen. Sobald 
er groB genug ist und eben zu bliihen beginnt, schneidet man die 
Stengel auf etwa 3 mm zuriick. Dieselben wachsen bald nach, und 
kann dann der zweite Schnitt folgen. Beim dritten Male zieht man 
dann die ganze Pflanze aus dem Boden. Die Stengel werden in 
kleine Biindel gebunden und in luftigen, trockenen Raumen mog
lichst im Schatten getrocknet und sorgfaltig aufbewahrt. 

Papaver Rhoeas L. 
Klatschrose, wilder Feldmohn, Kornrose, Kornmohn. 

Papaveraceae. 
Allgemeines: Der Stengel wird 30--40cm hooh, ist mit ab

stehenden Haaren besetzt und tragt schone groBe brennendrote 
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Bliiten mit schwarz benagelten Blumenblattern in der Zeit von 
Juni bis Juli. Die Frucht ist eine verkehrt eiformige glatte Kapsel. 
Gebraucht werden zu medizinischen Zwecken die roten Blumen
blatter, und zwar in frischem Zustand zu Sirup. Rhoeados; ge
trocknet sind sie ein Bestandteil des Brusttees. Sie enthalten Farb
stoff und Schleim. Die Pflanze ist leicht mit Papaver Argemone 
sowie mit Papaver dubium zu verwechseln, unterscheidet sich aber 
durch die GroBe der schwarz en Stelle am Grunde der Blumenblatter 
und groBere Bliiten. Da das Sammeln der Bliiten in den Getreide
feldern durch Wald- und Feldgesetz verboten ist, hat sich ein 
Mangel darin bemerkbar gemacht, und kann eine Kultur empfohlen 
werden. 

Anbau: Die Klatschrose kommt zwar in jedem Boden fort, 
gedeiht aber am besten in einem leichten Boden. Die Aussaat des 
Samens geschieht zeitig im Friihj ahr, am vorteilhaftesten in Reihen; 
die leeren Zwischenraume werden ofter behackt. 

Ern te: Das Sammeln muB in den Mittagsstunden bei ganz 
trockenem Wetter geschehen. Man trocknet im Schatten, moglichst 
im Trockenofen. 

Papaver somniferum L. 
WeiBer oder blauer Gartenmohn, Olmagen, Feldmohn. 

Papaveraceae. 

Allgemeines: Die Familie der Mohngewachse zeichnet sich 
aus durch regelmaBige Eliiten mit zwei abfalligen Kelchblattern 
und vier Blumenblattern, durch zahlreiche StaubgefaBe und einen 
Stempel; charakteristisch ist die schildformige strahlige Narbe, 
unterhalb welcher die Kapsel in Lochern aufspringt. P. somni
ferum ist im Orient einheimisch, wo er zur Opiumgewinnung gebaut 
wird. Die noch unreifen Kapseln lassen beim Anritzen den Milch
saft austreten, der nach dem Eintrocknen gesammelt wird 1. In 
Deutschland baut man den Mohn der Samen wegen, aus welchem 
man das Mohnol schlagt, doch hat man auch bei uns schon ver
suchsweise Opium gewonnen (so in Erfurt, Bernburg, Niirnberg 
usw.). Bei dem immer groBeren Bedarf und der Unzulanglichkeit 
an Opium und bei Beriicksichtigung des Umstandes, daB die orien
talischen Opiumsorten kaum mehr ungefalscht erhaltlich sind, viel
leicht wird man mit der Zeit bei uns die Opiumgewinnung wieder 
mit Erfolg aufnehmen. Die auf Veranlassung des Professors Dr. 

1 Thoms: Uber Mohnbau und Opiumgewinnung. Verlag Gebr. Born
trager, Berlin, und Arbeiten aus dem Pharmaz. Institut der Univ. Berlin. 
II. 1904. 
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Thoms 1916 in Schlesien in groBerem MaBstab angelegte Mohn
kultur ergab ein Ergebnis, das zu den besten Hoffnungen er
mutigt 1 • Auch die Samenkapseln (Mohnkopfe) Hnden medizinische 
Verwertung. Die einjahrige Pflanze wird besonders in drei Ab
arten kultiviert: 1. dem grauen Mohn oder Schuttmohn mit hell
roten Bluten, grauem Samen und offener Kapsel, 2. dem blauen 
Mohn oder SchlieBmohn mit lila Bliiten, blauem Samen und ge
schlossenen Kapseln und 3. dem weiBen Mohn mit weiBer oder roter 
Blute, weiBem Samen und geschlossener Kapsel. Ais (jlfrucht wird 
in Mitteleuropa am meisten der graue Schuttmohn angebaut. 

Unreife Mohnkapseln schmecken etwas bitter und enthalten die 
Opiumalkaloide in sehr geringer Menge sowie bis 14% Aschen
gehalt. Sie dienen noch manchmal als Beruhigungsmittel; auBer
lich dienen sie zu schmerzstillenden Kataplasmen; aus ihnen wird 
Syrup. Papaveris bereitet. Reife Mohnkapseln sind wertlos. Mohn
samen schmecken milde, olig, von einem Gehalte an etwa 50% 
fettem (jl herriihrend. Ferner fiihren sie Schleim, EiweiB, Zellulose 
und 6-8 % Aschenbestandteile. Sie enthalten keine Opiumalka
loide. Sie dienen zur Bereitung von Emulsionen sowie zumKuchen
gebrauch. 

An b au: Man sat die samtlich einjahrigen Mohnarten ins freie 
Land auf ihren Bestimmungsort. Mohn gedeiht in fast allen Gegen
den der warmen und gemaBigten Zone. Man baut den Mohn auf 
unkrautfreiem, kraftigem, mildem Mittelboden, der schon vor Win
ter mit Stallmist gediingt wurde; auch fUr kiinstlichen Stickstoff
diinger ist er sehr dankbar. Aussaatmenge auf 1 a 30 g. 

Ernte: Die Zeit der Ernte ist verschieden, je nachdem ob es 
auf reife oder unreife Kopfe ankommt. Aus reifen Kapseln laBt 
sich der Same durch die unterhalb der Narbe sich offnenden Poren 
leicht herausschutteln. Praktisch werden die Kapseln mittels einer 
Handdreschmaschine ausgedroschen. 

Aus 100 Stuck unreifen MOhnkopfen lassen sich nach Thoms 
1,27 g lufttrockenes Opium gewinnen. 

Petroselinum sativum Hoffm. 
Gemeine Petersilie. 
Umbelliferae. 

Allgemeines: Die bekannteste und vielbegehrte Gewiirz
pflanze, welche iiberall angebaut wird, wachst in Sudeuropa wild. 
Aus der spindelformigen, weiBen, fleischigen Wurzel entspringt ein 

1 Vgl. Zeitschrift fiir iirztl. Fortbildung 1917, S.521. - Heil- und 
Gewiirzpflanzen, Jahrg. 1917, Heft 6. 
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etwa 60 cm hoher aufrechter glatter Stengel. Die Blatter sind 
glanzend griin, dreifach gefiedert und mit dreispaltigen lanzett
formigen Zipfeln versehen. Die Stengelblatter haben Scheiden; die 
Blattchen sind zweifach dreizahlig, linienformig. Die griinlich
gelben Biumen stehen in Dolden. Man unterscheidet Kraut- und 
Wurzeipetersilie. Von ersterer gibt es eine Abart mit krausen 
Blattem, weiche gemeinhin als gefiillte Petersilie, Moospetersilie 
oder Famkrautpetersilie bezeichnet wird. Vor der gewohnlichen 
oder einfachen wird dieser Vorzug gegeben, weil ihre Blatter ein 
zierliches Aussehen besitzen; sie sind jedoch nicht so gewiirzhaft 
wie jene. Zur Wiirze vieler Speisen finden die Blatter der Kraut
und W urzelpetersilie Verwendung; hauptsachlich aber werden von 
letzterer die Wurzeln zur Bereitung von Gemiise benutzt. In Apo
theken finden Verwendung der Same (Semen Petroselini) sowie 
Blatter und Wurzeln der einfachen Schnittpetersilie. Der Same 
ist ein Volksmittel gegen Kopfungeziefer, darf aber nicht iiber drei 
Jahre alt sein; die Wurzel wirkt wassertreibend. Die Friichte sind 
bis 2 mm lang, kurz eiformig, graugriin, meist in ihre Teilfriichtchen 
zerfallend. Sie enthalten atherisches undfettes {)l, Apiin und Apiol. 

An b a. u: Von der Kraut- und Schnittpetersilie ma.cht man im 
Sommer mehrere Aussaaten. Fiir den Winterbedarf mull der Same 
Ende Juli bis August ausgesat werden. Entweder benutzt man sie 
a.ls Einfassung von Rabatten, oder man sat sie dicht in Rillen, die 
20 cm voneinander entfemt sind, auf besondere Beete. Um das 
Bestocken der Pflanzen zu befordem, schneidet man die Blattstiele 
dicht iiber der Erde abo Zwecks Samengewinnung lallt man im 
Friihjahr einige Stengel der im vorigen Jahr gesaten Petersilie in 
Samen schieBen, welche vor der volligen Reife abgeschnitten wird 
und in trockenen Raumen nachreifen mull. Sollen grollere Mengen 
geemtet werden, so miissen die Wurzeln auch auf besondere Beete 
in einer Entfemung von 30 cm ausgepflanzt werden. 

Die Wurzelpetersilie braucht einen tiefgriindigen, nahrhaften 
jedoch nicht frisch gediingten B.oden. Der Same wird im Februar 
oder Marz zwischen Sommerzwiebeln, die vor der Ausbildung der 
Petersilienwurzeln abgeerntet sind, ausgesat. Die jungen Pflanzen 
werden, sofern sie zu dicht stehen, auf 15 em Entfemung verdiinnt 
oder man pflanzt sie mit 20 em Entfernung auf Beete, die im Herbst 
zuvor rigolt oder tief gegraben und mit verrottetem Diinger ge
diingt wurden. Von der Wurzelpetersilie sind fiir 1 a 30 g Samen, 
von der SehnittpetersiIie 20 g erforderlieh. 

Die Petersilie wird hiiufig mit der giftigen Hundspetersilie 
(Aethusa Cynapium) verwechselt, die sieh zuweilen als Unkraut in 
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Garten ansiedelt. Dieselbe ist jedoch leicht an der dunkelgriinen 
Farbe und dem unangenehmen Geruch der Blatter kenntlich, 
welcher beirn Reiben sofort bemerkbar wird. AuBerdem besitzt sie 
ein deutliches Merkmal an den drei an der Riille der Bliitendolde 
herunterhangenden lang en Blattchen, welche der Petersilie fehlen. 
An diesen Blattchen sin d e benfalls der Wasserschierling (Cicuta vi
rosa) und der gemeine Schierling (Conium maculatum) zu erkennen. 

Pimpinella Anisum L. 
Anis, Enis. 

Umbelliferae. 
Allgemeines: 1m ostlichen Mittelmeergebiet heimisch, wird 

diese einjabrige Pflanze in Thiiringen, Sachsen und Nordbayern so
wie auBer Deutschland hauptsachlich in RuBland, ferner auch in 
Spanien, Frankreich, Griechenland und der Tiirkei sowie in Ost
indien zur Fruchtgewinnung angebaut. Sie wird etwa 60 cm hoch, 
hat rundliche W urzelblatter und vierteilig-fiederspaltige Stengel
blatter. Die kleinen Doldenbliiten erscheinen im August. Offizinell 
sind die kleinen (2 mm groBen) eiformigengrauflaumhaarigen Spalt
friichte, deren stumpfrippige Teilfr.iichte gewohnlich zusammen
hangend bleiben. Anisfriichte besitzen einen sehr gewiirzhaften 
Geschmack; sie enthalten je nach der Qualitat 1,5-3,5% athe 
risches 01 von spezifischem Geruch, dessen hauptsachlicher, das 
Aroma bedingender Bestandteil Anethol ist, und etwa 3 % fettes 01. 
Sie dienen zu Brusttee, St. Germaintee sowie zur Gewinnung von 
Anisol und als Gewiirz der Speisen und verschiedener Backwaren. 

Anbau: Ein guter unkrautfreier, kalkhaltiger Boden ist fiir 
den Anbau von Anis Vorbedingung, da infolge des schweren Auf
gehens des Samens (nach etwa 3-4 Wochen) und der langsamen 
Entwicklung der Pflanze eine trberwucherung von Unkraut die 
Pflanzchen leicht ersticken kann. Die Aussaat erfolgt im zeitigen 
Friihjahr moglichst in Reihen mit 20-25 cm Abstand. Die Seiten
dolden entwickeln sich spater als die Mitteldolde. Die allgemeine 
Bliite erfolgt etwa zwei Monate nach dem Aufgehen der Saat und 
dauert 2-3 Wochen. Wahrend der Bliitezeit ist die Anispflanze 
sehr empfindlich. Starker Sonnenbrand aufkurz vorhergegangenen 
Regen oder Ta.:l laBt die Bliiten verdorren, gleich schadlich wirken 
kalte Winde. Man rechnet auf 1 a 12 Pfund Aussaat. Der Same 
behalt seine Keimkraft 3-4 Jahre. 

Ernte: Sobald die Samenstengel gelb werden und der Same 
sich dunkel farbt, zieht man die Pflanzen aus der Erde, stellt sie 
zum Nachtrocknen auf und klopft den Samen aus. Vor der all-
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gemeinen Reife empfiehlt es sich, die Mitteldolden auszuschneiden, 
weil diese sonst beim Raufen verlorengehen. 

AuBer dem Samenbau verdient auch Beachtung die Verwertung 
der Spreu und der Stengel zur Olgewinnung. In gewissen Gegenden 
Thiiringens (in Erfurt und den Dorfern Walschleben, Dachwig, 
GfoBrudestedt usw.) gewinnt man solches Anisol in ziemlich be
deutenden ]dengen. 

Ricinus communis L. 
OlnuBbaum, Christuspalme, Wunderbaum. 

Eu phor biaceae. 
Allgemeines: Dieseim tropischen Afrika und Asien einheimi

sche Pflanze wird j etzt in allen Tropengebieten in zahlreichen Varie
tatElll kultiviert. Wahrend in heiBen Landern Ricinus communis 
zu einem iiber 10 m hohen Baumstrauch wird, gedeiht er zwar in 
unserem Klima noch, jedoch nur als einjahrige krautige Staude. 
Aus dem braun und weiB marmorierten Samen wird OJ gepreBt 
(50-60%). 

An b au: Nur in den warmsten Gegenden kann der Anbau dieser 
Pflanze Erfolg haben; in Norddeutschland undindenrallhenGegen
den Siiddeutschlands bringt der Ricinus keine reifen Sameu. Er 
erfordert dieselben Bedingungen wie der ]dais, auch was die Boden
beschaffenheit betriI~t. ]dan sat am besten im zeitigen Friihjahr 
unter Glas und setzt im ]dai die Pflanzen in einem Abstand von 
1 min lockeren nahrhaften Boden. Die Pflanzen sind sehr emp. 
findlich gegen Frost. 

Sinapis alba L. 
WeiBer Senf. 
Cruciferae. 

Allgemeines: Die Reimat dieser Pflanze ist Mittel· und Siid. 
europa, Nordafrika und Westasien. Die Stengel erreicheneine Rohe 
von 1 m, sind gestreift und rauhhaarig. Die Blatter sind gestielt, 
leierformig, fiederteilig, gezahnt. Die gelben Bliiten stehen in 
langer Traube. Die Schoten sind gleichfalls rauh, die Samen kuge. 
lig, ungefahr 2 mm dick. Die Samenschale ist weilllich bis hellrot· 
lichgelb, sehr zart, grubig. WeiBer Senfsame (Semen Sinapis alba 
oder Semen Emcae) schmeckt beim Kauen brennend scharf. Er 
enthalt das Glykosid Sinalbin und das Alkaloid Sinapin sowie 31 % 
fettes 01. 

A ufba u: Der Senf ist sehr anspruchslos und gedeiht auch auf 
Meyer, Arzneipflanzenkultur, 5. Auf!. 6 
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geringen Bodenarten, allerdings kommt ihm lockerer kraftiger Bo
den zustatten. Er wird wie Sommerraps behandelt. Der Same 
wird im Friihjahr diinn auf Beete, die schon im Herbst gepfliigt 
und vor dem Bestellen mehrmals geackert und geeggt worden sind, 
ausgesat, moglichst in Reihen. Auf 1 a rechnet man etwa 300 g 
Samen. Nach 14 Tagen pflegt die Saat aufzulaufen, nach weiteren 
4 Wochen stehen die Pflanzen in voller Bliite. Die Pflanzen werden 
bis auf 15 cm Zwischenraum verdiinnt und mehrmals behackt. 

Ernte: Sob aid die Schoten sich gelblich farben, werden die 
Samenstengel abgeschnitten und zur Nachreife aufgehangt. 

Der Bedarf an weiBem Senf iiberwiegt den an schwarzem be
deutend, weshalb auch in Thiiringen fast ausschlieBlich nur weiBer 
gebaut wird. Je nach der Bodenbeschaffenheit liefert 1 a 8-12 kg 
Samen. 

Trigonella Foenum graecum L. 
Griechisches Heu, Bockshornklee, Siebenzeiten. 

Papilionaceae. 
Allgemeines: Schon die alten Agypter, Griechen und Romer 

kannten diese Pflanze, welche als Viehfutter und Gemiise Verwen
dung fand .. Seit dem Mittelalter werden die Samen medizinisch 
gebraucht und spielen heute noch eine groBe Rolle in der Tierheil
kunde. Bockshornklee ist in Westasien heimisch und wird in Thii
ringen, im siichsischen Vogtlande, in Franken und im ElsaB, sowie 
in vielen auBerdeutschen Landern auf Feldern angebaut. Diese ein
j ahrige Pflanze ist charakterisiert durch abwechselnd gestellte drei
zahlige Blatter mit Nebenblattchen, schmetterlingsformigen Bliiten 
und langschnabeligen Hulsen. Die Samen sind vierkantig,rauten
£ormig, gelbbraunlich, sehr hart mit hakig gekriimmtem Keim. Ge
schmack ist bitter, schleimig, Geruch nach Honigklee ; sie enthalten 
Oholin, Trigonellin, einen gelben Farbstoff, fettes bl, Schleim und 
Mineralbestandteile. 

An ba u: 1m wesentlichen ist die Kultur dieselbe, wie bei Fen
chel, Koriander und Anis angegeben. Man dad nicht zu dicht aus
saen, damit der Same sich gut ausbilden kann (auf 1 a rechnet man 
200 g Saatgut). Man bedeckt schwach und walzt ein. ZweckmaBig 
sat man dazwischen vereinzelt groBe Bohnen, an denen die schwa
chen Pflanzen sich festhalten konnen. 

Ernte: Man beginnt mit der Ernto, wenn der groBte Teil der 
Schoten reif ist, bevor der reife Same auszufallen beginnt. Korner
ertrag 16-20 kg von 1 a. 
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VerbaSCllm thapsiforme Schrader et phlomoides L. 
Konigskerze, W ollblume. 

Scrophulariaceae. 
Allgemeines: Die Konigskerzen sind in fast ganz Europa 

wildwachsende zweijahrige Pflanzen. Sie liefern beide die offizi
nellen bis 2 cm DurchmeBBer erreichenden regelroaBig radformigen 
fiinfspaltigen goldgelben Bliiten. Die Pflanzen erreichen eine Hohe 
bis 2Y2 m, haben eine mohrenartige astige weiGe Wurzel und einen 
durch herablaufende Blatter gefliigelten Bliitenschaft. Die Blatter 
sind runzelig, langlich-lanzettformig, flach gekerbt und wie die 
ganze Pflanze sternbaarig-filzig bleichgriin. Die Fruchtform ist 
eine zweifacherige vielsamige. Ka psel. Bliitezeit: J uli bis Sep
tember. 

V. thapsiforme hat ganz herablaufende beiderseits dicht voll
filzige Blatter. Die langeren Staubfaden sind lY2-2mal so lang 
wie die auf einer Seite lang herablaufenden Staubbeutel. 

V. phlomoides ist etwas weniger hochwiichsig. Die Blatter sind 
kurz herablaufend, gelblich filzig. Die Staubfaden weillwollig, die 
langeren kahl oder nach oben sparlich behaart. . 

Die W ollbhimen besitzen einen eigentiimlichen angenehmen 
Geruch, der von Spuren atherischen Oles herriihrt und einen sUB
lichen, schleimigen Geschmack. Sie enthalten Zucker und Saponin, 
wodurch sie einen wirksamen Bestandteil des Brusttees ausmachen. 

An b au: Die Konigskerze gedeiht am besten auf leichtem trok
kenen Boden. Sie kann nie zuviel Sonne haben. Die Fortpflanzung 
geschieht durch Samen, den man Ende Juni oder Anfang Juli in 
gute Gartenerde sat. Das Auspflanzen kann noch im selben Herbst 
vorgenommen werden, sofern die Pflanzchen kraftig genug gewor
den, sonst nachstes Friihjahr im April, und zwar in Reihen, min
destens % m voneinander entfernt. Einer besonderen Pflege be
diirfen die Pflanzen weiter nicht mehr. 

Ern te: Das Pfliicken der Bliiten ohne Kelch muG taglich vor
genommen werden und zwar in den Mittagsstunden, wenn dieselben 
vollstandig trocken sind. Zwecks Samengewinnung reserviert man 
einige der schonsten Exemplare, von welchen man den obersten 
Teil des Bliitenschaftes a.bschneidet. Man laGt den Samen mog
lichst lange in den Kapseln reifen. Die Bliiten bringt man sofort 
nach dem Pfliicken auf einen luftigen Trockenboden, wo man sie 
auf weicher Pappe oder Sackleinen dUnn ausstreut. In der Sonne 
getrocknet, runzeln die Bliiten zusammen und werden unansehn
lich. 'Oberhaupt empfiehltes sich, die Bliiten in welkem Zustande 

6* 
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etwas zu pressen, indem man sie zwischen zwei Tiicher nimmt und 
ein Brett aufdriickt, auch wohl darauf tritt. Wenn sie nach einigen 
Tagen halbtrocken geworden sind, vollendet man den Trocken
prozeB im Dorrofen, wenn die Witterung nicht helli genug dazu 
ist 1. Ala Aufbewahrungsort fiir die getrocknete Ware dienenFasser 
aus Pappe, Holz oder Blech, deren Boden mit ungelOschtem Kalk 
handhoch beschickt sind. Die Bliiten ziehen stets Feuchtigkeit aus 
der Luft an und werden dadurch millfarbig und wertlos, ein of teres 
Nachtrocknen ist unerlaBlich. FUr Apotheken konnen nur tadellos 
getrocknete Bliiten von zitronengelber Farbe in Frage kommen. 
Eine Pflanze liefert bis zu 100 g trockene Bliiten. Der Preis der~ 
selben ist groBen Schwankungen unterworfen. Da die Pflanzen in 
der Natur nur vereinzelt vorkommen, und somit groBere Posten 
nur miihsam gesammelt werden konnen, ist eine Kultur zu emp
fehlen. Der Schwerpunkt ist auf den TrockenprozeB und auf die 
Aufbewahrung zu verlegen. 1 a kann unter giinstigen Bedingungen 
15 kg trockene Bliiten liefern. 

Viola tricolor L. 
Stiefmiitterchen, Ackerveilchen, Freisamkraut, Samtveilchen. 

Violaceae. 
Allgemeines: Diese beinahe auf der ganzen nordlichen Erd

halbkugel auf Ackern allenthalben verbreitete Pflanze steht fast 
den ganzen Sommer hindurch, yom Mai bis September, in Bliite. 
An dem hohlen kantigen Stengel sitzen Blatter von verschiedener 
Gestalt. Die unteren sind langgestielt, herzformig, am Rande aus
geschweift, die oberen kiirzer gestielt, eiformig bislanzettlich ; dazu 
gesellen sich leierformige Nebenblatter. Die Bliiten stehen blatt
winkelstandig, sind gespornt und dreifarbig, blau mit gelbem und 
weiJ3em Grlinde, aber bei der Varietat arvensis einfarbig gelblich. 
Medizinische Verwendung findet das ganze oberirdische Kraut als 
blutreinigendes Mittel in der Volksheilkunde. Es schmeckt bitter. 
lich salzig und hat schwachen Geruch. Es enthalt nach Dr. Gilg 
das Glykosid Violaquercitrin, Gerbstoffe sowie auch ein weuig 
Salizylsaure. 

An ba u: Zum Anbau fiir Apotheken beniitzt man nur das 
kleinblumige Ackerstiefmiitterchen mit hellgelben und weiBlichen 
Blumenblattern. Besondere Bodenbeschaffenheit erfordert die 
Pflanze nicht. Man kann sie 1. als einjahrige Pflanze im Marz oder 

1 V gl. Allgem. Tell fiber Emte, Trooknen usw. S. 30. 
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April in Reihen saen, hegieBt sie his zum Keimen und behackt die 
Beete mehrmals, oder 2. man sat im Sommer (Juli), pflanzt im 
September und erntet im folgenden Mai, oder 3. man streut die 
Samen in Kleefelder und laBt die Pflanzen verwildern. Die Keim
dauer betragt 4 W ochen. 

Ernte: Wenn die Pflanzen eben zu bliihen heginnen, im Mai 
scheidet man sie ab, soweit sie mit griinen Blattern besetzt sind, 
Ilnd trocknet auf,1uftigem Boden unter ofterem Wenden. 



Zweite Abteilung. 

A usdauernde oder perennierende krautartige 
medizinische Pflanzen oder Stauden. 

Achillea millefolium L. 
Schafgarbe. 

Compositae. 
Allgemeines: Man findet diese Pflanze vorlaufig noch haufig 

an Wegen. Sie ist charakterisiert durch vollig behaarte mehrfach 
fiederspaltige Blatter und schirmtraubig gestellte weillstrahlige 
Bliitenkopfchen. Der Stengel erreicht eine Hohe von % m. Bliite
zeit Juni bis September. Sowohl Blatter als Bliiten finden arznei
liche Verwendung und zwar als Blutreinigungsmittel in der Volks
heilkunde. Der Geruch ist schwach aromatisch, der Geschmack 
schwach bitter-salzig. Bestandteile sind Bitterstoffe, atherisches 
01, Harze, Gerbstoffe und Achilleasaure. 

Anbau: Sowohl angesat als ausgepflanzt kommt die Schaf
garbe noch auf solchen Bodenarten fort, auf denen Getreide nicht 
mehr gedeiht. Sie breitet sich immer mehr aus, teils durch Selbst
aussaat, teils durch Wurzelauslaufer, und dauert viele Jahre aus, 
ohne durch Hitze und Trockenheit zu leiden. Vorteilhaft bepflanzt 
man Maulwurfshaufen trockener Wiesen damit, wodurchdie Wiesen 
verbessert werden, denn die Schafgarbe ist ein gutes Viehfutter. 
Die Saat geschieht breitwiirfig auf das vorgeeggte Land, den Samen 
bringt man mit der Egge unter. 

Ern te: Man erntet das Kraut kurz vor der Bliite; die Bliiten
kopfchen werden, wenn sie sich entfaltet haben, moglichst kurz
stielig gepfliickt. 

Aconitum Napellus L. 
Eisenhut, Sturmhut. 

Helle boraceae. 
Allgemeines: Die in den Gebirgen der gema.Bigten Zone 

Europas und Asiens heimische Giftpflanze hat einen einfachen auf
rechten etwa I m hohen Stengel. Die Blatter sind glanzend und 
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fiinfteilig mit dreiteiligen, eingeschnittenen, linienformigen Aus
schnitten. Der dunkelblaue helmformige Kelch birgt zwei lang
gestielte kapuzenartige Blumenblatter. Die zwei zusammenhangen
den kegeligen fingerlangen Wurzelknollen, deren eine (diesjahrige) 
schwer, dicht, innen weiBlich, die andere (vorjahrige) leicht, oft 
hoW, innen braunlich, zeigen auf dem Querschnitt sternformig um
grenztes Mark. Die fast gleich aussehenden, meist nur etwas 
kleineren Knollen von Aconitum Stoerkianum (Reichenbach) diirf
ten ebenso wirksam sein und sind als eigentliche Verwechslung 
nicht zu bezeichnen. 

Aus dem frischen Kraut (Herba Aconiti) wird das in der Homoo
pathie viel angewandte Akonit bereitet. Die Knollen (Tubera Aco
niti) enthalten bis 1 % Akonitin (sehr giftiges Alkaloid), Harz, Man
nit u. a. m. Man gebraucht sie gegen Rheumatismus als Extrakt 
und Tinktur. 

Anbau: In nicht zu nahrhaftem Boden an schattigen Stellen 
gezogene Pflanzen liefern ein ebenso brauchbares Kraut wie die 
wildwachsenden, so daB die gegen die kultivierten Pflanzen er
hobenen Verdachtigungen nicht ganz berechtigt sind. Man ver
mehrt die Pflanzen: durch Teilung; im ersten Jahre aber bleiben 
sie noch schwach. Es ist iiberhaupt ratsam, ab und zu die Beete 
ungestort zu lassen, anstatt durch alljahrliches Abschneiden die 
Pflanzen zu erschopfen. Man macht groBere Pflanzungen in Park
anlagen und genieBt sie gleichzeitig als hiibsche Zierpflanzen. Man 
beobachtet einen Abstand von etwa 50 cm und sorgt fiir Locke
rung des Bodens im Friihjahr. Der Same ist ein Frostkeimer, muB 
also im Herbst gesat werden. 

Ernte: Man pfluckt die Blatterzur Zeit der Blute im Mai und 
Juni; auch die unterirdischen Knollen von den bliihenden Pflanzen 
werden gesammelt, doch nur die noch nicht in einen Stengel ver
langerten, dicken, prallen helleren Tochterknollen. 

Acorus Calamus L. 
Kalmus, deutscher Ingwer. 

Aroideae. 
Allgemeines: Die aus dem Orient stammende schilfahnliche 

Pflanze findet sich in Europa an Teichen und Bachen. Die Blatter 
sind schwertformig und gestreift, umfassen sich wechselweise schei
denartig, erreichen eine Hohe von etwa 1 m und stehen aufrecht. 
Der Schaft ist von gleicher Lange, flach zusammengedriickt, fast 
zweischneidig. Aus seiner Mitte keimt aus der stumpfen Kante der 
6-8 em lange Kolben, dessen oberer Teil blattartig ist. Die Bluten 
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sind griinlichgelb. Bliitezeit: Juni und Juli; reife Friichte bildet 
der Kalmus bei uns niemals. Von Bedeutung ist der walzenformige 
Wurzelstock mit griinlicher, rotlicher oder braunlicher dicht be
ringelter Rinde, welche durch die Blattnarben in drei eckige Felder 
geteilt ist. Innen erscheint der WUt:'zelstock weiJllich und durch 
zahlreiche Luftgange schwammig. Der Querschnitt zeigt unter der 
porosen Rindenschicht ein ebenfalls poroses Holz mit zerstreuten 
GefaBbiindeln. - Geschmack ist bitter, Geruch aromatisch. Der 
Kalmus enthii.lt ein atherisches 01, Akorin (ein Glykosid), sowie 
das Alkaloid Kalamin und Cholin. Kalmus dient als Magenmittel 
und findet als Extractum Calami und Tinctura Calami oder auch 
als kandierter Kalmus Anwendung. 

Anbau: Wer in seinen Besitzungen Siimpfe, Graben oder 
Teiche hat, dem sei eine Kultur dieser niitzlichen Pflanze emp
fohlen. Dieselbetragtauch beizurUferbefestigung. DieFortpflan
zung geschieht durch die Wurzel. Man wirft die schwachen un
brauchbaren Wurzelstiicke in den Schlamm, wo sie von selbst fort
wuchern und nach einigen J ahren reiche Ernte geben. Das Wasser 
darf nicht iiber 12-15 cm Tiefe baben. 

Ernte: Zur Herbstzeit, wenn die Graben und Teiche trocken 
gelegt werden, der Fischerei oder des Ausschlammens wegen, reiJlt 
man mittels Mistbakens die im Schlamm kriechenden Wurzelstocke 
los und zieht sie ans Land. Sie werden vom Schlamm gereinigt und 
von den Wurzeln und Blattern befreit, dann gewohnlich der Lange 
nach gespalten und bei gelinder Warme getrocknet. Nur geschalte 
Rhizome sind zu arzneilicher Verwendung geeignet ; fiir Bader darf 
jedoch auch ungeschalter Kalmus abgegeben werden. 

Der ahnliche vielfach als Verwechslung dienende Wasserschwer
tel, sog. falscher Kalmus, hat schOne gelbe Bliiten, doch keinen 
Geruch. 

A.donis vernalis L. 
Adonisroschen, Teufelsauge. 

Ranunculaceae. 
Allgemeines: Der ausdauernde schon im April und Mai auf 

kalkbaltigen Hiigeln bliihende Friihlingsadonis weist aIle charak
teristischen Merkmale der Ranunculaceen auf, zeichnet sich aber 
ferner durch die groBen zitronengelben Bliiten und durch weich
haarige Friichtchen mit hakenformigem Schnabel aus. Der Wurzel
stock dieser Pflanze war friiher offizinell. Das Kraut findet in ein
zelnen Landern noch immer einen nicht unbedeutenden Absatz, 
und da diese Droge eigentlich nur arzneiliche Anwendung ii.hnlich 
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wie Digitalis findet, hat man in ahnlieher Weise wie bei Folia 
Digitalis dureh physiologisehe P:r;iifungden tatsachliehen Wirkungs
wert festgestellt. Dr. Foeke ermittelte einen Valor von etwa 4,7, 
also einen ahnlichen Froschwert wie bei guter Digitalis. 

Anbau: Die Vermehrung laBt sieh sowohl durch Samen als 
auch durch Stockteilung vornehmen, und bietet eine Kultur keine 
besonderen Schwierigkeiten. Der Same fallt unter die Liehtkeimer, 
darf also nicht tief unter die Erde gebracht werden. 

Agrimonia Eupatoria L. 
Odermennig, Steinwurzel. 

Rosaceae. 
Allgemeines: Diese Pflanze wachst bei uns iiberall wild, be

sonders auf Waldwiesen. Die Blatter sind unterbrochen gefiedert, 
die gelben Bliiten stehen in verlangerten .Ahrentrauben, der Frucht
keleh ist verkehrt-kege)formig, tief langsgefurcht - angenehmer 
Geruch. Bliitezeit: August und September. 

Anbau: Auf magerem Boden, besonders an Waldrandern, wo 
kein Gras waehst, laBt sieh dureh Ausstreuen von Samen diese 
Pflanze leieht ziehen, doch diirfte wegen der nieht aIlzu groBen 
Nachfrage vorlaufig dazu noch keine Veranlassung vorliegen. 

Alkanna tinctoria (L.) Tausch. 
Rote Oehsenzungenwurzel, rote Sehlangenwurzel. 

Boragineae. 
Allgemeines: Die Wurzel der im siidliehen und siidostliehen 

Gebiete des Mittelmeeres waehsenden, zum Teil aueh in warmeren 
Gegenden Deutschlands angebauten Pflanze ist vielkopfig, 10 bis 
15 em lang und bis 1 m dick; sie ist meist etwas um ihre Aehse 
gedreht, hat einen zerbrechlichen, gelbliehweiBen Holzkorper und 
dunkelviolette bis braunrote,leieht sich abblatternde Rinde, welehe 
allein nur Verwendung findet, da sie der alleinige Trager eines roten 
Farbstoffes, des Aleannins, ist. 1m Handel erhii.lt man die Alkanna 
tinetoria aus Kleinasien, der Tiirkei und namentlich Ungarn, von 
den auf Sandgebieten wildwachsenden Pflanzen, man versendet sie 
in Ballen von etwa 100 kg. Die gewohnliehe Alkanna tinetoria wird 
zum Rotfarben von Haarol, Pomaden, Polituren usw. benutzt. Die 
Einfiihrung der neuen Teerfarben hat dem Verbrauch dieser Wurzel 
viel Abbrueh getan. 

Anbau: Man zieht sie aus Samen, der aber nur in guten 
warmen Lagen reift, oder durch Zerteilung von Wurzeln. Guter, 
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nicht mit frischem Mist gediingter Boden und tiefe Bearbeitung 
sowie oftere Lockerung sind Bedingung. Man gibt den Pflanzen 
einen Abstand von etwa 20 cm. 1m Spatherbst bedeckt man das 
Beet mit Laub. 

Althaea officinalis L. 
Eibisch, Altheewurzel, weiBe Pappel. 

Malvaceae. 
Allgemeines: Althee ist im ostlichen Mittelmeergebiet ein

heimisch und wird in Nordbayern (Niirnberg, Bamberg, Schwein
furt) , sowie auch in Ungarn, Belgien und Frankreich kultiviert. 
Die Pflanze wird 1-1,25 m hoch, der Stengel ist filzig-zottig; die 
beiderseits samtartig-filzigen Blatter sind eifOrmig, spitz, schwach, 
3-51appig und am Grunde etwas herzformig; die mittelgroBen 
rotlichweiBen Bliiten stehen biischelartig gehauft, die Biischel sind 
kiirzer als das zugehorige Blatt. Die im Juli und August bliihende 
Pflanze wachst wild an Graben und auf feuchten Wiesen, besonders 
auf salzhaltigem Boden. Der mehrkopfige Wurzelstock tragt senk
recht absteigende, auBen graugelbliche, innen weiBe und schleimig
fleischige Wurzeln, von denen vorzugsweise die zweijahrigen der 
kultivierten Pflanzen als Eibischwurzel offizinell sind. Der Haupt
bestandteil der Altheewurzel ist Schleim, daneben viel Starke, 
Asparagin, Rohr~ucker und bis 5 % Mineralbestandteile. Auch 
die viel Schleim enthaltenden Blatter sind als Folia Althaeae offi
zinell. 

Anbau: Die Fortpflanzung geschieht im Friihjahr sowohl 
durch Wurzelschosse, welche man in einer Entfernung von etwa 
30 cm in Reihen pflanzt, als auch durch Samen, den man in gutes 
Gartenland sat. Die Keimung dauert etwa 3 Wochen. Die Sam
linge pflanzt man zum Herbst ins Feld ebenfalls mit 30-40 em 
Abstand. Man wahlt besonders guten humusreichen Sandboden 
von maBiger Feuchtigkeit dazu; Lehmboden ist wenig geeignet. 
Zwischen den Pflanzenreihen wird der Boden behaekt und das Un
kraut entfernt. Da Eibisch den Boden sehr aussaugt, ist zuweilen 
N achdiingung mit Stallmist und Kalisalzen sowieauch Platzwechsel 
zu empfehlen. 

Ernte: Wahrend die Blatter fortwahrend gepfliickt werden 
konnen, ist die Wurzel erst nach 2-3 Jahren brauehbar. Man 
grabt dieselbe spat im Herbst aus und schalt sie frisch; alsdann 
wird sie getrocknet und in Wiirfelform geschnitten. Die beim 
SchiLlen abfallenden Rindenteile und Faserwurzeln konnen als 
milchbildendes Kuhfutter verkauft werden. 
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1 a bringt im dritten Jahr durchschnittlich 30 kg trockene Wur
zeIn. 

Eibisch wird von verschiedenen Schadlingen heimgesucht. So 
von Erdflohen besonders bei Trockenheit; auch einseitige Diingung 
mit Stallmist und J auche begiinstigt deren Auftreten. Man schiitzt 
die Pflanzen durch fleiBiges GieBen sowie Kali- und Phosphor
diingung. 

Ein weiterer Schadling ist die Erdraupe, die an jungen Trieben 
friBt, die Hopfenspinnmilbe, die Wiihlmaus, und schlieBlich der 
Malvenrost, ohne allerdings so verheerenden Schaden anzurichten 
wie bei der Stockrose. 

Anemone Pulsatilla L. und Anemone pratensis L. 
Kiichenschelle. 

Ran unculaceae. 
Allgemeines: Die Blatter sindgrundstandig, mehrfa.chfieder

spaltig, zur Bliitezeit noch nicht ausgewachsen. Der 10 cm hohe 
Bliitenschaft tragt eine einzeIne ansehnliche violettblaue glockige 
Blute, die bei erstgenannter Art aufrecht, bei letztgenannter nik
kend ist. Etwa in der Mitte des Schaftes befindet sich eine zer
fetzte Hiille. Das Kraut wird nur frisch gebraucht, da seine bren
nende Scharfe (Anemonin, Pulsatillenkampfer) beim Trocknen ver
schwindet. Man bereitet daraus Extrakt. Die Pflanze spielt eine 
HauptrolIe in der Homoopathie, und reichen die wildwachsenden 
Pflanzen kaum mehr aus, so daB der Anbau zu empfehlen ist. 

An b au: Wie der natiirliche Standort erkennen laBt, gedeiht 
die Pflanze am besten auf sonnigen Bergen der Kalkformation, auf 
unfruchtbaren Grasplatzen und schlechten Waldwiesen, wo es im 
Friihling nicht an Feuchtigkeit, im Sommer nicht an Sonne fehlt. 
Die Vermehrung kann teils durch Stockteilung im Herbst vor
genommen werden, weil die Pflanzen schon bald na.ch dem Schmel
zen des Schnees treiben, teils durch Samen, den man im Herbst 
aussat. Die Pflanzen konnen dicht stehen. Eine Bearbeitung des 
Bodens ist nicht ratsam, nur uberhandnehmendes Unkraut hat man 
auszurotten. Nach mehreren Jahren ist der Platz zu wechseIn und 
die Pflanzung zu erneuern. 

Ernte: Die Blatter werden gesammelt, wenn sie vollkommen 
ausgewachsen sind; um die Pflanze nicht zu schwachen, nimmt 
man nicht aIle Blatter von einer Pflanze. Das Trocknen muB schnell 
vor sich gehen, und hat man fiir gute Aufbewahrung Sorge zu 
tragen. Viel haufiger aber, wie bereits oben erwahnt, benutzt man 
die frischen Blatter. 
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Anthemis nobilis L. 
Edle oder romisehe Kamille. 

Compo sitae. 
Allgemeines: Die romisehe Kamille hat mehrere etwa 20 em 

lange niederliegende astige Stengel. Die Blatter sind dreuaeh ge
fiedert, mit zarten Haaren iiberzogen. Dureh die Kultur sind die 
Bliitenkopfehen gefiillt, indem die gelben rohrigen Seheibenbliiten 
groBtenteils in weiBe zungenformige Strahlenbliiten iibergegangen 
sind. Der Fruchtknoten ist gewolbt, mit stumpfen zersehlitzten 
Spreublattehen besetzt; Federkrone fehlt. Bliitezeit im Juni bis 
August. Gesehmack ist bitter, Gerueh aromatiseh, kamillenahn
Heh. Die Bliiten enthalten wesentlieh atherisehes bl und sind wie 
Flor. Chamomill. vulgar. ein V olksheilmittel. 

An b au: Die Pflanze verlangt mittelmaBigen, mogliehst humus
reiehen Sandboden (fetter Boden erzeugt wenig Bliiten), sonnigen 
troekenen Standort und of teres Umpflanzen, wenn die Pflanzung 
liiekenhaft zu werden beginnt, oder wenn die krieehenden Stengel 
ineinander waehsen und so faulen. Die Fortpflanzung gesehieht 
dureh Stoekteilung, die Pflanzen werden im April zerrissen und 
geteilt und bekommen einen allseitigen Abstand von etwa 20 em. 
Reinhalten von Unkraut und Behaeken ist vorteilhaft. 

Ern t e : Man pfliiekt taglieh, doeh stets nur die vollstandig 
kugelig entwiekelten Bliiten an troekenen Tagen, wenn kein Tau 
auf denselben liegt, breitet dieselben auf Dachboden aus und liest 
naeh dem Troeknen die miBfarbigen aus. Der TrockenprozeB ist 
hier von groBter Bedeutung, da die Bliiten sehr empfindlieh sind. 
Bei feuehter Witterung ist eine kiinstliehe Troekenvorriehtung un
entbehrlich. 

1 ha liefert bis 20 Ztr. Bliiten. In Saehsen, besonders in der 
Gegend um Leipzig und Borna, wurde die romisehe Kamille fruher 
sehr nutzbringend im groBen gebaut. Viele Zentner gingen all
jahrlich naeh Amerika, England und RuBland, teils zur Gewinnung 
von atherisehem 01, teils zur Verwendung in der Bierbrauerei. In 
Deutschland dient sie aussehlieBlich medizinisehen Zweeken. Die 
einheimische Produktion ist stark zuruekgegangen. 

Aristolochia (clematitis - serpentaria - longa - rotunda) L. 
Osterluzei - Sehlangenwurzel usw. 

Aristolochiaceae. 
Allgemeines: Die Familie der Aristoloehiaceen umfaBt etwa 

200 der warmeren gemaBigten Zone, vorzugsweise der nordliehen, 
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und dem tropischen Amerika, wenige dem tropischen Asien ange
horige Arlen; meist krautartige Pflanzen, seltener Straucher, viel
fach aber Schlingpflanzen. Verschiedene Aristolochiaceen sind 
kostbare Zierpflanzen der W armhauser. AIle besitzen wechselstan
dige gestielte ganzrandige oder 3-5lappige Blatter, zwitterige 
Bliiten und ein einiaches dem Fruchtknoten aufsitzendes dreilap
piges oder unregelmiillig gezahntes Perigon ; verschieden ist die Zahl 
der Staubblatter und der Narben. In Deutschland kommt nur 
A. Clematitis wild vor, die einen kriechenden Wurzelstock und je 
5-7 in den Blattwinkeln stehende, etwa 2 cm lange Bliiten mit 
schmutziggelbem leichtgekriimmten, in eine Zunge auslaufenden 
Perigon -besitzt. Dieses Kraut findet sich vornehmlich in Wein
bergen mit kalkigem Boden. Die Wurzel war friiher offizineIl. Zu 
ahnlichen Zwecken dienen die knolligen Wurzelst6cke zweier siid
europaischer Arten, der A. longa und rotunda. - A. serpentaria ist 
eine aufrechte Staude, deren aus vielen diinnen schlangenartig in
einander geflochtenen Wurzeln bestehender Wurzelstock unter dem 
Namen der virginischen Schlangenwurzel bekannt ist und friiher 
als Radix Serpentariae oHizineIl war. Die trockene Wurzel des 
Handels hat einen starken baldrianahnlichen Geruch und einen 
bitteren kampferartigen Geschmack. Sie enthalt atherisches 01 und 
Bitterstoff. In ihrem Vaterlande wendet man sie als Gegengift 
gegen den BiB der Klapperschlange usw. an. 

Anbau: Die kiinstliche Kultur dieser Pflanzen laBt sich aus 
ihren Standorten an sonnigen Bergen zwischen SteingeroIlen und 
lichtem Gebiisch, an Hecken und ahnlichen unfruchtbaren Orten, 
besonders auf Kalkboden, leicht folgern. Die Vermehrung geschieht 
am besten durch Ableger oder Stecklinge. A. rotunda vermehrt 
sich auch durch die einer Kartoffel ahnliche Wurzelknolle. - Samt
liche Aristolochiaceen lassen sich auch durch Samen vermehren, 
den man auf guten Gartenboden aussat. 

Arnica montana L. 
Wohlverleih, Fallkraut, Johannisblume, St. Lucianskraut usw. 

Compo sitae. 
Allgemeines: Die Arnika ist eine der allerwichtigsten Arznei

pflanzen und spielt auch ini homoopathischen Arzneischatz eine 
Hauptrolle. Diese auf Gebirgswiesen und hoch gelegenen Moor
wiesen in ganz Mitteleuropa verbreitete Staude wird bis % m hoch; 
der Stengel ist einfach oder hat an der Spitze zwei bis vier gegen
sti1ndige blattlose Bliitenaste mit einem oder drei Korbchen; die 
Blatter sind ganzrandig, ungestielt; die Wurzelblatter rosetten-
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artig. Die Stengelblatter gegenstandig und kleiner; die einzelnen 
dottergelben Bliitchen, teils weibliche zungenformige Strahlen
bliitchen mit dreizahniger Zunge, teils zwitterige -rohrenformige 
Scheibenbliitchen, sind alle mit haarformiger rauher zerbrechlicher 
Federkrone versehen. Der federkieldicke schlef oder horizontal ver
laufende harte braune Wurzelstock ist nur auf der Unterseite mit 
zahlreichen zerbrechlichen Nebenwurzeln besetzt. Man benutzt 
von Arnica montana die Wurzel, das Kraut und die Bliiten; letztere 
kommen in Apotheken nur ohne Hiillkelch und Bliitenboden zur 
Verwendung. Der Geruch der Bliiten ist schwach aromatisch, ihr 
Geschmack stark aromatisch und bitter. Bestandteile sind: ein 
Bitterstoff, Arnicin genannt, und Spuren von atherischem 01. Sie 
dienen zur Bereitung der Tinctura Amicae, welche als Volksmittel 
zu Einreibungen und Umschlagen beriihmt ist. Die Wurzel enthalt 
ebenfalls atherisches 01, Arnicin und Harz. - Die Bliitezeit er
streckt sich von Juni bis September. 

Anbau: Infolge der vielseitigen Anwendung der Amika wird 
den wildwachsenden Pflanzen so sehr nachgestellt, daB eine Kultur 
sicherlich empfohlen werden kann, vorausgesetzt, daB die geeignete 
Lage dazu vorhanden ist. In warmen trockenen Ebenen kommt 
Amika nicht fort, dagegen gedeiht sie prachtig auf rauhen Hoch
ebenen und in kalten Waldgegenden, auf schlechten Wiesen und 
Triften mit feuchtem moorigen Boden mit vielen Niederschlagen. 
Der Boden wird umgepfliigt und geeggt, alsdann sat man imAugust 
oder im zeitigen Friihj ahr Grassamen, gemischt mitetwa YaArnika
samen, und walzt fest. 

Die Blumenemte fallt in das zweite Jahr, wahrend die Wurzeln 
nach 3--4 Jahren gestochen werden konnen. LaBt man Samen aus
fallen, so pflanzt sich Arnika von selbst fort, ohne den Graswuchs 
zu beeintrachtigen. Man kann den Samen auch im August auf ein 
Gartenbeet saen und die Pflanzchen im folgenden Friihjahr in 
einem Abstand von etwa % m versetzen. SchlieBlich kann die Fort
pflanzung auch durch Stecklinge geschehen, ebenso wie bei Althaea 
angegeben. 

Ern te: Bliiten und Blatter (letztere werden am wenigsten ge
braucht) werden gemeinsam gesammelt, und zwar an heiteren Ta
gen, nachdem kein Tau mehr auf den Pflanzen liegt. Der Trocken
prozeB muB schnell und sorgfaltig vor sich gehen; man vermeide 
das Einsammeln von angefressenen verkiimmertenBliiten, umnicht 
Larven und Puppen der die trockenen Bliiten zerstorenden In
sekten (Artherix maculatus und Musca Arnica) mit einzubringen. 
Es empfiehlt sich, .das Trocknen iiber Kohlenfeuer vorzunehmen, 
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damit jene Insekten vertilgt werden., Am wertvollsten sind die 
reinen Strahlenbliiten. Die WurzeIn grabt man im Herbst. 

Artemisia Absinthium L. 
Gemeiner Wermut, bitterer BeifuB usw. 

Compositae. 
AUg e m e in e s: Dieses in Siiddeutschland stellenweise wild vor

kommende, auch haufig angebaute Kraut besitzt ausdauernde Wur
zel und einen 60-120 cm hohen rispigen graulich-filzigen Stengel, 
doppelt und dreifach fiederspaltige Blatter beiderseits mit einem 
zarten seidenartigen weiBlichen Haarbezug versehen, fast kugelige 
nickende gelbe Bliiten und hat einen stark arQmatischen Geruch 
und brennendgewiirzhaften, auBerst bitteren Geschmack, nament
lich die als Herba Absinth. offizinellen Blatter und die unter dem 
Namen Summitates Absinth. bekannten bliitentragenden Astchen, 
die atherisches 01, einen. Bitterstoff, Absinthin genannt, ferner 
Apfelsaure, Bernsteinsaure und Gerbstoff enthalten. Der Bitter
stoff (Absinthin, Wermutbitter) und das .atherische 01 sind sehr 
heilkraftig, weshalb der Wermut als magenstarkendes und wurm
widriges Mittel in verschiedener Form (01, Extrakt, Tinktur usw.) 
verwendet wird. Sehr ausgedehnt ist ferner die Verwendung der 
Pflanze zu dom unter dem Namen "Extrait d'absinthe" verkauften 
Lik6r (unter Zusatz von Anis und verschiedenen anderen Artemi
siaarten), sowie als Denaturierungsmittel von Viehsalz. So haufig 
auch die Pflanzen bei uns in Garten gezogen werden, wird der Be
darf nur schwer gedeckt. Die am meisten geschatzte Ware liefern 
trockene Gebirgsgegenden. Verlassene Steinbriiche und Schutt
halden, steinige Hohlwege sind die geeignetsten Standplatze des 
Wermuts. Die Pflanzen bliihen von Juli bis September. 

An b au: Der Wermut gedeiht auf j edem Boden, wenn derselbe 
nicht zu feucht ist; er ist sehr bescheiden in seinen Anspriichen an 
die Bodenbeschaffenheit. Man sat gut ausgereiften Samen Ende 
Mai oder Anfang Juni in Gartenland aus, wo er in 10-14 Tagen 
keimt, und bringt im August die Pflanzchen auf mageren unge
diingten Boden in einem Abstand von etwa 50 cm. Auch durch 
Wurzelteilung alter Stocke kann die Vermehrung vorgenommen 
werden. 1st der Wermut emmal angebaut, dann pflegt er sich selbst 
auszusaen, welcher Umstand auch begunstigt werden muB, da mehr
jahrige Stocke im Winter leicht erfrieren. Zu diesem Zweck laBt 
man immer einige Stocke dazwischen bliihen und reifen. 1m all
gemeinen kann der Wermut meist viele Jahre stehen, ohne irgend 
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Arbeit zu verursachen, nur sind die etwa entstehenden Lucken aus
zufiillen. 

Ern te: Sob aid die Blute beginnt, schneidet man die Spitzen 
der Stengel mit den Blattern und Bluten ab, sowie die noch frischen 
griinen Blatter vom unteren Stengel und trocknet unter haufigem 
Wenden an einem luftigen Orte im Schatten. 

I a bringt ungefahr 50 kg grobes Kraut, sog. technische Ware, 
woraus gegen 10% Apothekerware ausgelesen werden kann. 

Artemisia Dracunculus L. 
Estragon, Dragun. 

Compositae. 
Allgemeines: Das Vaterland des Estragons ist Sibirien und 

die Tatarei. Diese beliebte Gartenp£lanze wird weniger mehr in 
Apotheken als zur Kuchenwiirze gebraucht. Besonders von Essig
und Senffabriken ist derselbe sehr gesucht und gern gekauft. Der 
faserigen Wurzel entspringen mehrere aufrechte astige I-I Y2 m 
hOhe Stengel mit hellgriinen lanzettformigen Blattern. Die Wurzel
blatter sind dreispaltig. Die unscheinbaren gelblichgriinen Bluten 
stehen in lang en schmalen Trauben an der Spitze der Stengel. Die 
Pflanze ist in allen ihren Teilen sehr aromatisch. 

Anbau: Der Estragon liebt lockeren Boden und trockenen 
sonnigen Standort, die Vermehrung geschieht am einfachsten und 
sichersten durch Wurzelteilung im Friihjahr; die durch Stecklinge 
ist umstandlicher, weil hierzu Friihbeete erforderlich sind. Die 
Teilung wird zweckma.Big aHe 3--4 Jahre beim Umpflanzen vor
genommen. In einer Entfernung von etwa 60 cm p£lanzt man die 
Wurzeln in gute Gartenerde. Dberhaupt verlangt Estragon gute 
Diingung und gibt dann schon im ersten Jahre kraftige Pflanzen. 
Bei guter Behandlung soH eine Estragonp£lanzung jahrelang an
halten. Die Pflanzen bilden allmahlich starke Busche, und kann 
man denselben jedes Jahr eine Anzahl Setzlinge fUr weitere An
pflanzungen entnehmen. AHe 3--4 Jahre ist aber ein Ump£lanzen 
ratsam. Zur Erziehung jiingerer Pflanzen sat man den Samen in 
ein Friihbeet. Um die Flache von I a zu bep£lanzen sind 2 g Samen 
erforderlich. Der Blattertrag. kann erhOht werden, indem die Blute 
vor der Entfaltung abgeschnitten wird. 1m Herbst schneidet man 
die Stengel kurz uber der Erde ab und bedeckt sie mit kurzem ver
rotteten Pferde- und Kuhdiinger. 

Ernte: Die Pflanzen werden 'zum erstenmal im Juni, zum 
zweitenmal im September geschnitten. Das Abschneiden kann 
ziemlich nahe am Boden geschehen. Die Ernte wird am besten 
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immer im frischen Zustand (und zwar die ganzen Stengel) an die 
Konsumenten verkauft und nur, wo dies nicht moglich ist, werden 
die Blatter abgestreift und getrocknet. 

Artemisia vulgar. L. 
Beifu.B. 

Compo sitae. 
Allgemeines:Die Pflanze stammt aus dem Orient, kommt 

aber haufig wild bei uns vor, besonders an Ufern und in Heeken, 
an Wegen und auf Schutthaufen. Der Beifu.B hat einen kraut
artigen, l-l%m hohen, am Grunde holzartigen Stengel, oben 
astig und in einer langen pyramidalen Rispe endigend. Die ei
runden Blatter sind fiederspaltig mit langlichen, zugespitzten, meist 
eingeschnittenen oder gesagten Zipfeln, oberseits dunkelgriin, kahl, 
unterseits weilllich, filzig. Die Scheibenbliiten sind rotlich, die 
weiblichen gelblich. Bliitezeit Juli bis September. 

An bau: Man vermehrt den Beifu.B im FrUhjahr durch Teilung 
alter Pflanzen oder durch Aussaat von Samen wild wachsender 
Pflanzen, der nur oberflachlich aufgestreut, schon nach etwa zehn 
Tagen keimt. Die Samlinge pflanzt man im Abstand von etwa 
% m. Der Beifu.B begniigt sich mit dem schlechtesten Boden. 

Ern te: 1m Juli und August erntet man die bliihenden Stengel
spitzen samt den unteren Blattern und trocknet im Schatten. Der 
Schnitt kann mit der Sichel geschehen, sofern es sich um Ware fiir 
technische Zwecke handelt. Ein zweiter Schnitt folgt im Spat~ 
herbst. Verwendung findet sowohl das Kraut (Herb. artemisia 
vulgi) wie auch die Wurzel (rad. artemisia). 

Arum maculatum L. 
Gefleckter Aron, Zehrwurz, Magwurz. 

Aroideae. 
Allgemeines: Die Pflanze hat ihren Standplatz in schattigen 

Laubgebiischen und WaIdern auf feuchtem, humosen Boden; ein 
niedriges Kraut mit scharf giftiger, getrocknet unschadlicher Knolle 
und spie.Bformigen braungefleckten Blattern. Innerhalb der au.Ben 
bleichgriinlichen, inwendig schOn weillen Kolbenscheide befindet 
sich ein nach der Spitze hin keulenformig verdickter, violetter oder 
rotbrauner Kolben, der an der Basis eine Anzahl weiblicher Bliiten 
(nackte Stengel), dariiber viele mannliche Bliiten nackte Staub
beutel) tragt. Die Pflanze bliiht im Mai und Juni und enthaIt in 
allen Teilen einen brennend schmen Saft, besondersin den Knollen, 

Meyer, Arzneipflanzenkultur, 5. AUf!. 7 
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die als Rhizoma oder Tubera Ari offizinell gewesen sind. Sie ent
halten eine ziemliche Menge Starkemehl (Aronstarke), weshalb sie 
in getrocknetem Zustande in manchen Gegenden gegessen werden, 
obwohl die P£lanze wegen ihres scharfen Saftes als giftig gilt. 

Anbau: Vorlau£ig diirfte es kaum lohnen, die P£lanze zum 
Arzneigebrauch anzubauen, doch ist es nicht ausgeschlossen, daB 
die Knollen noch einmal in der Zukunft eine Rolle spielen werden 
wegen ihres hohen Starkegehaltes als Nahrmittel. Sicherlich waren 
Versuche nach dieser Richtung hin sehr interessant, und steht zu 
erwarten, daB durch entsprechende Diingung die GroBe der Knollen 
noch bedeutend gefordert werden konnte. Man wahle zum Anbau 
feuchtes Land und lege im Herbst die Knollen wilder Pflanzen in 
Reihen nach Art der Bohnenkultur. Der Same keimt sehr lang
sam an. 

Asarum europaeum L. 
Haselwurz, wilder Nard. 

Aristolochiaceae. 
AUg emein e s: Diese gewiirzhafte duftende Pflanze gedeiht am 

besten in humoser feuchter Lauberde in schattigen Waldern, Ge
busch en und Hecken, hat einen unterirdisch kriechenden Wurzel
stock, welcher langgestielte nierenformige Blatter und am Ende der 
Aste zwischen je zwei gegenstandigen Blattern stehende braun
violette, sehr kurzgestielte Bluten treibt. Der Wurzelstock war als 
Rhizoma Asari fruher offizinell. Er war in Pulverform als Nies
mittel, besonders als Zusatz zu dem bekannten Schneeberger 
Schnupftabak benutzt, heute fast nur mehr als Hausmittel und 
von Tierarzten angewendet. Gewohnlich benutzt man Wurzel und 
Kraut (Radix cum Herba Asari) zusammen und sammelt sie im 
August, wenn die Blatter, welche erst im Juni sich bilden, voll
kommen ausgewachsen sind. Einmal angepflanzt, erfordert die 
Haselwurz gar keine Pflege; die Haselwurz zum Verkauf in Menge 
anzubauen, diirfte jedoch kaum lohnen. Ihrer schonen Blatter 
wegen ist sie als Zierpflanze in Garten nicht zu verachten. 

Asperula odorata L. 
Waldmeister, Herzfreude, Meserig, Sternleberkraut. 

Stellatae. 
Allgemeines:Der Waldmeister, dessen aromatisches Kraut 

man zur Bereitung von Maitrank braucht, wachst in schattigen 
Laubwaldern (besonders Buchenwaldern). Das zarte Pflanzchen 
hat einen fadenformigen kriechenden Wurzelstock, aufrechten vier-
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kantigen Stengel, zu acht gestellte langlich-Ianzettformige Blatter 
und wellie, angenehm duftende Bliiten in endstandiger dreiteiliger 
Trugdolde. Die Friichte tragen Hakenbtirstchen. Das Aroma riihrt 
von Cumarin her. Er liefert das in den Apotheken gebrauchte 
Herba Matri silvae s. Hepaticae stellatae. Der Waldmeister kommt 
nicht gerade haufig vor, zudem wird ihm so sehr nachgestellt, daB 
kiinstliche Anpflanzungen nicht genug empfohlen werden konnen. 

An b au: Die Anzucht aus Samen, welchen man von den meisten 
groBeren Handelsgartnereien beziehen kann, ist nicht schwierig. 
Die Aussaat geschieht im Friihjahr in flache Kasten in sandige 
Laub- oder Heideerde; im Herbst pflanzt man an Ort und Stelle 
aus und bedeckt die Pflanzchen gut mit Laub. Vorteilhafter aber 
ist es, die Fortpflanzung durch Stecklinge zu machen. Man hole 
aus dem Walde im Juli oder August Pflanzen, und zwar achte man 
besonders darauf, daB die langen unter dem trockenen Laube hin
kriechenden Wurzeln moglichst unversehrt bleiben, und pflanze 
diese sofort in gute Erde, bedecke sie mit Laub oder halb verwester 
Lauberde und halte sie anfangs feucht. Bald wird man eine immer 
starkere Ausbreitung der P£lanzung beobachten. - Auch in Topfen 
oder Mistbeeten laBt sich Waldmeister auf diese Weise ziehen. 

SoIl der Waldmeister in getrocknetem Zustand aromatisch und 
wirksam sein, so miissen die kurz vor der Bliite geschnittenen Sten
gel im Schatten rasch getrocknet werden. 

Aspidium Filix mas. (L.) Sw. 
Mannliches Farnkraut, mannlicher Tiipfel. 

oder Wurmfarn, Nierenfarn. 
Filices. 

Allgemeines: Von allen den Farnkrautern, welche sich durch 
ihre schon geformten Wedel auszeichnen, ist dieses das wichtigste, 
weil sein dicker, schief im Boden liegender unterirdischer Stamm 
einen sehr kraftigen wurmwidrigen Stoff enthiLlt. Der auBerlich 
mit den dachziegelformig iibereinander liegenden schwarzbraunen 
Basen der abgestorbenen Wedel sowie mit zahllosen braunen Schup
pen bedeckte innerlich grasgliine Wurzelstock (Rhizoma Filicis 
maris) auch Teufelsklaue oder Johanniswurzel genannt, hat einen 
widerlichen Geruch und Geschmack. Das atherische Extrakt des
selben (als Extractum Filicis offizinell) ist ein wichtiges Bandwurm
mittel. 1m Alter andert die griine Farbe des Parenchymgewebes 
sich in eine zimtbraune um. Das Farnkraut findet sich bei uns 
haufig in feuchten Laubwaldern, besonders an steinigen schattigen 
Orten. Wie bei all~n Farnen ist die Fortpflanzung eine geschlecht-

7* 
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liche und ungeschlechtliche (sog. Generationswechsel). Die erste 
Generation schliellt mit einer geschlechtlich befruchteten Keim· 
zelle, die z"Weite Generation mit einer ungeschlechtlich entstan· 
denen Zelle, der Spore. Letztere keimt namlich zum sog. Vorkeim, 
einem bla.ttahnlichen Gebilde (Prothallium) mit mannlichen und 
weiblichen Geschlechtsorganen, den Antheridien und Archegonien. 
Das Produkt der geschlechtlichen Befruchtung ist eine Keimzelle, 
aus der sich das Famkraut entwickelt. Auf diesem, also auf der 
zweiten Generation, entstehen ohne Befruchtung die Sporen, ein· 
geschlossen in den Sporangien, welche bei der Reife sich offnen 
und die Sporen ausstreuen. Solche Sporangien stehen viele in 
Haufchen (sori) vereinigt auf der Unterseite der Wedel. Die wirk· 
samen Bestandteile der Wurzel sind Filixsaure und Filixgerbsaure, 
aullerdem enthiilt dieselbe atherisches 01, Harz und Bitterstoff. 

Anbau: Man hole im zeitigen Friihjahr gut mit Wurzeln ver· 
sehene Pflanzen aus dem Walde und pflanze sie an feuchten, mit 
reichlichem Humus bedeckten Stellen an, wo sie sich a.lsbald von 
selbst vermehren. Um die Pflanzen aus Sporen zu ziehen, muBte 
man die Blatter mit der Unterseite auf gelockerten Boden legen 
und mit faulem Holz oder Erdstiickchen beschweren. 

Ernte: Die Fa.rnkrautwurzelstocke grabt man vom Juli bis 
September. ,Man entfernt die Spreublattchen und Nebenwurzeln 
und trocknet den WurzeIstock sowie die Wedelreste gut im Schat· 
ten. In Apotheken muB die Famwurzel alljahrlich emeuert wer· 
den; die Bruchflache mull eine griinliche Farbung aufweisen. 

Atropa Belladonna L. 
Tollkirsche, TeufeIsbeere, Wolfskirsche, Belladonna usw. 

Solanaceae. 
Allgemeines: Diese gefahrliche Giftpfla.nze ist charakterisiert 

durch ihre glockigen blauvioletten fiinfmannigen Bluten und glan. 
zend schwarzen kirschiihnlichen Beeren, ovale, in den Blattstiel 
verschmalerle spitze ganzrandige, oberseits dunkelgriine Blatter, 
in jugendlichem Zustand weichhaarig, in alterem fast bhl. Der 
Stengel erreicht eine Hohe bis zu 1 % m, ist schwach gestreift, nach 
oben gewohnlich dreispaltig; die Aste sindgabelformig. Die Blatter 
sind am Stengel abwechselnd gestellt, an den Xsten zu zweien bei. 
sammen, je ein grolleres und ein kleineres. Die Wurzel ist ziem· 
lich dick, lang und astig, in frischem Zustand fleischig. Die Bliite· 
zeit erstrookt sich vom Juni bis August. Die Belladonna liebt tief· 
gelockerten sandigen humusreichen Boden und hat daher ihren 
Standort in der Wildnis meist a.uf Waldschlagen und Lichtungen. 
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Tollkirschenblatter schmecken etwas widerlich und schwach salzig 
und bitter; sie enthalten hauptsachlich zwei Alkaloide: Atropin und 
Hyoscyamin, daneben noch Hyoscin, Asparagin usw.; sie sindgiftig 
und mussen vorsichtig aufbewahrt werden. Die Wurzel enthitlt 

Abb. 18. Atropa Belladonna . 
B aufgespaltene Bliite, C Staubbeutel, D Fruchtkuoten, E Griffel, 

F Querschnitt der Beere, G Querschnitt der Sarnen. 
(A U8 GiJg-Schiirhoff. Botanik 7. Aufl.) 

ebenfal1s das giftige Alkaloid Atropin (0,3 %), Atropasa.ure und 
Starke. Die Pflanze dient als stark narkotisches (die Pupille er· 
weitemdes) Mittel zu Extrakt, Tinktur und Pflaster und spielt auch 
eine besondere Rolle in der Homoopathie. Das Extrakt wird aus 
den BIattem derbliihenden Pflanzegewonnen. DaB die Blatter kuI· 
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tivierter Pflanzen an Wirksamkeit nicht zuriickstehen, ist neuer
dings mehrfach bewiesen worden. 

An b au: Ohne Zweifel ist der kiinstliche Anbau der Tollkirsche 
lohnend und empfehlenswert, wo derselbe sich mit Sicherheit aus
fUhren laBt, d. h. wo kein Schaden fiir Kinder zu befiirchten ist, 
die sich von den kirschahnlichen Beeren leicht verlocken lassen. 
Man zieht junge Pflanzen leicht aus Samen, den man entweder im 
Herbst ins Freie oder im Friihjahr in Kasten unter Glas sat und 
stets feucht halt. Vorteilhaft ist es, besonders iilteren Samen vor 
der Aussaat in Wasser aufzuquellen, da derselbe mehrere W ochen 
zum Keimen braucht. Die im Marz in Kasten erfolgte Aussaat 
liefert Ende Mai oder Anfang Juni kraftige Pflanzen, die man in 
einem Abstand von mindestens Y2 m in lehmigen humusreichen 
diingerkraftigen Boden bringt. Sowohl halbschattige als auch son
nige Platze eignen sich gut hierzu. Die Tollkirsche gehort zu den
jenigen Schattenpflanzen, welche ohne Schadigung zum Sonnen
leben iibergehen konnen. Sie ist imstande, sich durch Bildung einer 
Lichtform den ins Gegenteil verkehrten Licht- und Feuchtigkeits
verhaltnissen vollkommen anzupassen 1 • Die Pflanzen sind hochst 
anspruchslos in ihrer weiteren Behandlung. ZweckmaBig ist es, 
mit den in Friihbeetkasten erzogenen Pflanzen Kulturen auf Wald
schlagen und in Schonungen anzulegen, wo sie, ohne den Wald
baumen Nachteil zu bringen, wenigstens 6 Jahre lang zwischen den 
jungen Baumchen gezogen werden. 

Ern te: Die Blatter werden von bliihendenPflanzengesammelt, 
und zwar konnen dieselben dreimal gepfliickt werden, sie finden 
sowohl in frischem wie in getrocknetem Zustand Verwendung zu 
pharmazeutischen Praparaten. Die Wurzel wird im Herbst des 
zweiten oder dritten Jahres gegraben und kommt ungeschalt meist 
gespalten, in den Handel. "Ober ein Jahr aufbewahrt, verliert sie an 
Wirksamkeit. 

Bryonia alba L. und B. dioica Jacq. 
Zaunriibe, Gichtriibe, Hundsriibe, Hundskiirbis. 

eurcur bi taceae. 
Allgemeines: Diese beiden gurkenartigen Schlingpflanzen 

findet man an Zaunen rankend. Die erstere ist einhausig und bringt 
als Friichte schwarze Beeren, wahrend die letztere zweihausig ist 
und rote Beeren tragt. Die groBe rii benfOrmige Wurzel beider Arten 

1 Wissenschaftl. Mitteilung zum Kapitel "Fol. Belladonnae" von Dr. 
W. Un g e r , Wiirzburg, Apoth.-Ztg., Jahrg. 1912, Nr.78. 
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wirkt in frischem Zustand abfiihrend und war ehemals offizinell, 
heute spielt sie nur mehr in der Homoopathie eine Rolle. 

Anbau: Wenn mannliche und weibliche Pflanzen in Nachbar. 
schaft miteinander Ie ben, laBt sich Samen ernten, woraus sichPflan. 
zen leicht erziehen lassen. Man sat den Samen, der sehr langsam 
keimt, im Friihjahr auf guten Gartenboden diinn, moglichst in 
Reihen aus und laBt die Pflanzen bis zum Absterben des Krautes, 
also bis in den Herbst hinein, stehen. 1m Herbst oder auch erst 
im nii.chsten Friihjahr grabt man die unterirdischen Knollen aus 
und gibt ihnen einen Standort, der dem Vorkommen in der Natur 
entspricht, also im Gebiisch oder an Zaunen auf lockerem guten, 
aber ungediingten Boden in einem Abstand von etwa % m. 1m 
Herbst darauf haben die Wurzelknollen meist die GroBe einer Kohl· 
riibe erreicht; man grabt sie aus, schneidet sie in Scheiben und 
trocknet sie schnell, indem man sie vorteilhaft auf Faden zieht. 

Carlina acaulis L. 
Gemeine oder weille Eberwurzel, Wetterdistel, Mariendistel usw. 

Compositae. 
Allgemeines: Die Eberwurzel findet sich auf sonnigen Berg. 

abhangen. Der Stengelist kaum bemerkbar. Die Blatter sind lang. 
lich rosettenartig ausgebreitet und dornig gezahnt. Die groBen 
Korbchen sitzen auf der Blatterrose, die auBeren Hiillblatter sind 
fiederspaltig, braungriin, die inneren schmal, langlich undgliinzend. 
weill; die Bliiten sind lilarot, ins Blauliche spielend; die Pflanze 
bliiht im Juli und August. Gebraucht wird von der Pflanze die 
Wurzel, und zwar hauptsachlich in der Tierheilkunde. 

An b au: Die Vermehrung laBt sich sowohl durch Samen als auch 
durch Wurzelbrut bewerkstelligen, und zwar auf trockenen Kalk· 
bergen an Stellen, wo kaum andere Pflanzen gedeihen. Die ein· 
fache, daumendicke, lange Wurzel wird im Herbst ausgegraben und 
getrocknet, ohne vo:r:her geschalt zu werden. Sie enthalt atherisches 
01, Harz und Inulin. 

Cicuta virosa L. 
Wasserschierling, Wiiterich usw. 

Umbelliferae. 
Allgemeines: An sumpfigen, iiberschwemmten Orten oder in 

Teichen der nordllchen gemaBigten Zone findet sich diese aus· 
dauernde krautartige Pflanze. Sie zahlt zu den furchtbarsten Gift. 
pflanzen, und finden Wurzel und Kraut auch heute noch arznei. 
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liche Verwendung. Die Blatter sind mehrfach gefiedert, die Blatt
zipfel schmallanzettlich, scharf gesagt, die Wurzel hoh!. Wegen 

ihrer AhnIichkeit mit anderen 
Umbelliferen hat diese Pflanze 
schon manches Opfer gefordert. 

Der Anbau diirfte sich kaum 
empfehlen. 

Colchicum autumn ale L. 
Herbstzeitlose, 

nackte Jungfer usw. 

Colchica.ceae. 
Allgemeines: Die Zeitlose 

ist eine bekannte Giftpflanzeun
serer Wiesen, welche im Herbst 
(Septemberund Oktober) direkt 
aus ihrer Knollenzwiebel ihre 

Abb. 19. Cicuta virosa. rosenroten oder lilafarbenen 
(Aus Glig-Schiirhoff, Botanlk 7. Aufl.) 

Bliiten treibt. Die Pflanze be-
sitzt eine tief im Boden steckende eiformige 2,5-5 em lange 
Stammknolle und entfaltet die tulpenartigen Blatter mit der grii

nen, einer Tulpenfrucht gleichenden 
dreifacherigenKapsel erst im folgenden 
Friihling. Sowohl die sehr starkemehl
reiche Zwiebel als auch der dunkel
braune runzlige Same sind giftig. Aus 
dem offizinellen Samen (Semen Colchi
ci), der das iibrigens in der ganzen 
Pflanze vorhandene Colchicin enthalt, 
werden Zeitlosentinktur (Tinctura Col
chici) und Zeitlosenwein (Vinum Col
chici) bereitet, welche Praparate gegen 
Asthma, Rheumatismus, Gicht usw. 
innerlich angewendet werden. Die 
Knollen (Bulbi oder Tubera Colchici) 
waren friiher ebenfalls offizinell. - Ver
giftungen mit Colchicum kommen na

Abb. 20. Colchicum autumnale. mentlich bei Kindern vor, die die Samen 
(Aus Gllg-Schiirhoff, essen. Milchende Kiihe geben, wenn sie 

Botanik, 7. Auf!.) 
die Blumen oder Blatter gefressen ha-

ben, eine mit Blut vermengte Milch. 
Anbau: Vorlaufig liefert uns die freie Natur wohl noch ge-
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niigende Mengen dieser Pflanze, so daB die Anlage einer Kultur 
kaum Zweck hatte. Immerhin kann die Zeit kommen, wo man 
dazu gezwungen sein wird, da man der Herbstzeitlose wegen ihrer 
Schadlichkeit sehr nachsteIIt und sie auszurotten versucht. WoIIte 
man sie anbauen, so wiirde man ahnlich wie beim Safran verfahren. 
Der Pflanze sagt besonders feuchter Wiesenboden zu. Der Samen 
braucht 2-3 Jahre zur Keimung. 

Ern te: 1m Mai sammelt man die griinen halbreifen Samen; 
dieselben sind kugelig, sehr hart, anfangs klebrig, nach langerem 
Aufbewahren beim Zusammendriicken in der Hand nieht mehr auf
einander haftend. Die Wurzelknollen erhalt man bei Umarbeitung 
der Wiesen im Juni und Juli. 

Crocus sstivus L. 
Safran. 

lridaeeae. 
Allgemeines: Die Heimat des echten Safrans ist Kleinasien, 

doch wird derselbe schon langst in Frankreich und Osterreieh, 
besonders zwischen Wien und Linz, mit Erfolg gebaut; auch in 
Bohmen, Mahren und Osterreichisch-Schlesien findet man ausge
dehnte Kulturen dieser-ebenso farbenprachtigen wie nutzbringen
den Pflanze. Crocus sativus ist ein ausdauemdes Zwiebelgewachs 
mit dichter, von netzfaseriger brauner Hiille umgebener Zwiebel, 
aus welcher unmittelbar die langrohrigen Blumen und die schmalen 
linealen, in der Mitte mit einem weiBen Streifen gezeichneten 
Blatter hervorkommen. Zum Unterschiede von den meisten an
deren Krokusarten, den bekannten Friihlingszierpflanzen unserer 
Garten, bliiht Crocus sativus im Herbst und bringt die Blatter 
erst im folgenden Friihling hervor. Was man kurz mit "Safran" 
bezeichnet, sind die 2-3 em langen, fast rinnigen, nach der Spitze 
zu verbreiterten und gekerbten Narben von dunkelorangeroter 
Farbe, zu drei einem gelben Griffel aufsitzend (also der weibliche 
Bliitenteil der Pflanze). Der Geschmack ist bitterlich, Geruch 
stark. Beim Kauen farbt sich der Speichel gelbrot. Nicht nur zu 
medizinischen Zwecken wird .Safran verwandt, viel mehr noch als 
Farbenrittelin der Nahrungsmittelbranche. Sein Auszug (1: 10) er
teilt noch 10000 Teilen Wasser eine gelbe Farbe. Der Safran ent
halt nach Gilg einen glykosidartigen Farbstoff, Polychroit oder 
Crocin genannt, femer das bittere, farblose Picrocrocin und Spuren 
atherischen Ols. Er wirkt anregend und krampfstillend und dient 
zu Sirup, Tinktur. pflaster usw. Es gibt kaum eine zweite Droge, 
die so viel verfaIscht in den Handel kommt wie diese. Der Safran 
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kann verfalscht sein durch ausgezogenen Safran, durch zu starke 
Beimischung des gelben Griffels (sog. FeminelI), durch Narben an
derer Krokusarten, durch Kunstprodukte, z. B. fein zerschnittene 
Blumenblatter des Saflors, Granatbaumes u. a., sowie getrocknete 
Fleischfasern usw. 

An b au: Obwohl Safran iiberall gezogen werden kann, wo Wein 
noch reif wird, hat sich der Anbau von Safran wunderbarerweise 
noch in sehr bescheidenen Grenzen gehalten. 1m allgemeinen liebt 
er eine gegen Norden geschiitzte ebene oder etwas nach Siiden ab
hangige Lage mit gutem nicht alIzu feuchtem Boden. Vorteilhaft 
baut man denselben in Spargelbeete. Gegen die Kalte ist Safran 
ganz unempfindlich und bedarf keiner Bedeckung. Die Vermehrung 
geschieht im Herbst durch Zwiebelbrut, und zwar in folgender 
Weise: Das Land, auf dem unmittelbar vorher Weizen oder Roggen 
gebaut sein kann, wird durch mehrmaliges Pfliigen recht locker vor
bereitet und so klar wie moglich gearbeitet; dabei wird kurzer Mist 
(am besten Schafmist) untergegraben. 1m August beginnt man mit 
dem Legen der Zwiebeln, welche man eine Woche hat trocken liegen 
lassen, in Reihen von 8-10 cm voneinander entfernt und gegen 
15 cm tief, darauf bedeckt man sie mittels eines Rechens. War die 
Witterung giinstig, d. h. feucht und warm, so zeigen sich schon 
nach wenigen Wochen die Bliiten, wahrend die Blatter erst viel 
spater sich entwickeln. Mitte Oktober ist dann meist die Bliite
zeit schon voriiber. Die Blatter sterben irn Friihjahr ab, doch wer
den sie vorher abgemaht oder yom Vieh abgeweidet, worauf man 
das Land behackt und yom Unkraut saubert. 1m zweiten Jahr ist 
die Bliitezeit frUber und bedeutend reicher als im ersten Jahr, des
gleichen im dritten. Nach 3--4 Jahren werden die Zwiebeln in 
der Regel herausgenommen, im Schatten getrocknet, gereinigt und 
zerteilt, urn im August wieder aufs neue gelegt zu werden. Will 
man eine Krokusanlage noch langer belassen, so wareeine Zwischen
diingung unerlaBlich. In der Zwischenzeit, also wahrend der Som
mermonate, konnte recht gut das Land zu einem Anbau von Ka
millen dienen, die bekanntlich schon sechs Wochen nach der Aus
saat bliihen. 

Ernte: Das Sammeln sowohl wie das Trocknen ist von alIer
groBter Wichtigkeit beirn Safranbau. Wie aIle Bliiten werden diese 
nur an trockenen Tagen moglichst in den Mittagsstunden gesam
melt, und zwar taglich. Die Ernte zieht sich gewohnlich mehrere 
Wochen bin. Von den gesammelten Bliiten werden die Narben so
gleich, d. h. noch an demselben Tag, abgeknipst und in geeignetem 
Trockenofen scharf getrocknet, bis sie hart sind. Wie miihsam die 
Gewinnung von Safran ist, geht daraus hervor, daB der Durch-
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schnittsertrag eines Hektars ungefahr nur 20 kg trockenen Safrans 
betragt, daB man, urn 1 kg trockenen Safrans zu erhalten, aie 
Narben von 70-80000 Bluten braucht. Allerdings wird heute das 
Kilo weit uber 15000 RM gehandelt. In (jsterreich solI ein Joch 
(= 2'i4preuBischer Morgen) durchschnittlich 7-8 Pfund bringen. 
Der Safran fallt bald hellgelb, bald dunkelrot aus. Letzterer steht 
im Preis am hochsten, und kommt es daher nicht selten vor, daB 
der helle Safran kunstlich dunkler gefarbt wird. 

Der Safranbau ist in Niederosterreich bereits im XV. Jahrhun
dert urkundlich nachweisbar. Anno 1409 wurde in den Garten urn 
die Stadt Korneuburg haufig Safran gebaut, und im Bannkreis von 
Wien reichte der Safranbau bis Ende des XVII. Jahrhunderts. Von 
da ab ist die Kultur in der osterreichisch-ungarischen Monarchie, 
welche ehemals mehr als 25 groBe Ortschaften beschiLftigte, stets 
bergab gegangen und konnte sich nicht wieder erholen. Dieser 
Niedergang ist nicht allein auf Rechnung der starken Konkurrenz 
von seiten Spaniens und Frankreichs zu setzen, sondern er erklart 
sich hauptsachlich aus der von den (jkonomen behaupteten fort
schreitenden Abnahme der J ahrestemperatur Niederosterreichs, 
welche der Safrankultur auf freiem Felde eine Grenze gezogen hat. 
Dr. Kronfeld weist in einer interessanten Monographie 1 darauf 
hin, daB hiermit ein wichtiger nationa16konomischer Kulturzweig 
fiir die (jsterreicher vernichtet ist und nichts anderes ubrig bleibt, 
als den Safranbau in solchen Teilen der Monarchie einzurichten, 
wo die klimatischen Verhaltnisse giinstiger liegen als in Nieder
osterreich. In diesem Sinne wurde Dalmatien vorgeschlagen. Sud
tirol (wo der Crocus verwildert vorkommt), das sudliche Istrien, 
Ungarn, Kroatien, Slawonien und Bosnien konnten neuen Boden 
fiir diese uralte osterreichische Kultur geben. In der Produktion 
steht heute Spanien weitaus an erster Stelle (La Mancha, Hudelva 
am Golf von Cadix, Albacete, Alicante, die Insel Mallorca usw.). 
Der spanische Export betrug 1901: 97846 kg, 1902: 86017 kg, 
1903: 72275 kg. Direkt aus Spanien empfing Deutschland 1908: 
9100 kg, 1909: 12500kg, 1910 (bis Ende Juni): 4500kg. Weit 
geringere Mengen, meist aber bessere Qualitat liefert Frankreich. 
Die Kulturen gehen aber dort stark zuruck, sie haben durch Krank
heiten gelitten ("Tacore" besteht in einer Faule der Zwiebeln, 
"mort du safron" wird durch einen unterirdisch lebenden Pilz ver
anlaBt. Auch druckt die spanische Konkurrenz sehr auf die Preise. 
Deutschland bezog aus Frankreich 1908: 11100 kg, 1909: 11200kg, 

1 K ron f e 1 d, Dr. M.: Geschichte des Safrans und seiner Kultur in 
Europa: Zeitschrift fUr Nahrungsmittel-Untersuchung und Hygiene 1892. 
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1910 (bis Ende Juni): 4000 kg. AlIe iibrigen Kulturen haben nur 
lokale Bedeutung. 

CynanchUill VincetoxicUill L. 
Gemeine Schwalbenwurz. 

Asclepiadeae. 
AUg em e ine s: Diese Pflanze erreicht eine, Hohe von etwa % m. 

Der Stengel ist einfach, die Blatter kurz gestielt und einfach. Die 
Bliiten sind radformig weiJ3 mit fiinf etwas gedrehten Zipfeln und 
einem fleischigen fiinflappigen ScWundkranz. Die Fruch~ besteht 
aus zwei Balgkapseln. Der Same ist mit einem Haarschopf ver
senen. Man findet sie ziemlich haufig, besonders an Waldrandern, 
Bergen und in niederem Gebiisch; sie bliiht im Juni bis September. 
- Die Pflanze liefert die Radix Vincetoxici, die jedoch obsolet 
geworden ist und hochstens noch als Hausmittel oder in der Tier
heilkunde Anwendung findet. Da die Pflanze besonders in frischem 
Zustand brechenerregend und purgierend wirkt, wird sie als giftig 
bezeichnet. 

An b au: Die Vermehrung geschieht durch Samen, den man im 
Friibjahr auf lockeren, sandigen Boden, am besten auf Hiigeln und 
Bergen ausstreut. 1m Herbst wird die Wurzel gegraben. 

Gentiana Iutea L. (gelber Enzian). Gentiana purpurea L. (purpur
roter Enzian). Gentiana pannonica Scop. (ungarischer Enzian). 

Gentiana punctata L. (punktierter Enzian). 

Gentianeae. 
AUgemeines: Samtliche vier Arlen liefern die sowohl in Apo

theken als in den Likorfabriken noch viel gebrauchte Radix Gen
tianae. Sie wachsen auf den hoheren Alpen sowie auch ab und zu 
im Mittelgebirge. In allen Teilen der Pflanze herrschen Bitterstoffe 
vor, weshalb sie auch Bitterllnge genannt werden. 

Gentiana lutea kommt hauptsachlich in der Schweiz und auf 
den Vogesen vor, hat eineiiber Y2 mlangearmastigedickefleischige, 
auJ3en ringformige, gelblichbraune, innen gelbliche Wurzel; der 
Stengel ist einfach, iiber 1 m hoch, dick und hohl. Die Blatter sind 
oval, starknervig und gegenstandig, oberseits lebhaft unterseits 
blaulich griin. Die Wurzelblatter sind gegen 30 cm lang und 10 em 
breit, die oberen sitzend und am Grunde verwachsen. Die Bliiten 
stehen in vielbliitigen Quirlen. Die Blumenkrone ist radformig, 
5-9spaltig, goldgelb, bliiht im Juli'und August. Die frische Wur
zel hat einen starken, unangenehmen Geruch und enthalt ebenso 
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wie aIle die iibrigen BitterstoH (Gentiopikrin), FarbstoH (Gentisin), 
Zucker, aber kein Starkemehl. Sie dient als Bittermittelzu E:rlrakt 
und Tinktur. Das Pulver findet in der Vieharznei bedeutende An
wendung zur Anregung der Verdauung usw. Gentiana purpurea 
ist der vorigen Art sehr ahnlich, doch kleiner, hat glockige, innen 
meist gelbliche, au13en purpurrotliche, reihenweise getiipfelte Blu
menkronen. Die Wurzel ist diinn und mehr graubraun 1. 

Gentiana pannonica unterscheidet sich von den anderen Arten 
hauptsachlichdurch die ovalen und langlichen Blatter, glockige, 
violettrot-schwarzlich punktierte Blumenkroneundglockigen Kelch 
mit zUrUckgekriimmten Saumlappen. Die ansehnlichen Bliiten 
stehen zu 6-12 in Quirlen. - Bliitezeit Juli und August. Die 
Verwendung der Wurzel ist dieselbe wie bei den vorigen Arlen. 

Gentiana punctata ist seltener. Die Bliiten sind kleiner wie 
bei den vorigen, matt strohgelb mit purpurroten Tupfen. Sie bliiht 
im Juli und September. 

Anbau: Bei dem gro13en Verbrauch der Enzianwurzel, die in 
der Wildnis immer seltener wird, kann ein Anbau im gro13en nur 
empfohlen werden, zumal derselbe keine besonderen Schwierig
keiten macht. Der Enzian verla.ngt seiner tiefgehenden Wurzel 
halber einen lockeren, feuchten, gut gediingten Boden. Die Lage 
kann rauh und nordlich sein. Die Fortpflanzung geschieht sowohl 
durch Samen Wie durch Wurzelteilung. Man verfahrt zweckma13ig 
folgendermaBen: 1m Juli oder August geernteten Samen von Gen
tiana lutea (im Samenhandel ist frischer keimfahiger Same nur 
auBerst selten zu erhalten) sat man entweder sofort oder doch noch 
im selben Herbste in flache Holzkisten. Diese Kistchen werden 
mit Erde bis auf 2 cm yom oberen Rande gefiillt. Hierauf wird die 
Erde mit einem Brettchen geebnet und etwas angedriickt, die 
Samen auf die Erde ausgestreut, diese % cm (nicht hoher) mit 
Erde bedeckt, nochmals angedriickt und mit einer Brause vor
sichtig, ohne die Samen aus d~r Erde zu schwemmen, begossen. 
Diese Kistchen stellt man im Freien an schattiger Stelle auf und 
bedeckt sie im Winter mit Tannenreisig. Die Behandlung dieser 
Aussaaten besteht in gleichma13igem Feuchterhalten der Erde durch 
tagliches V'berbrausen derselben bei trockener Witterung. Frost 
und Licht begiinBtigen die Keimung. Eine Schneedecke im Winter 
ist dem Aufquellen des Samens besonders forderlich. Haben bis 
zur Mitte des Juni die meisten Samen gekeimt, so werden die Saat
kasten an einem sonnigeren Orte zur Aufstellung gebracht, doch 

1 V gl. Dr. RoB: Der gelbe Enzian und sein Anbau, Heil- und GewUrz
pflanzen, Jahrg. II, Heft 5. Tun man n: Apth.-Ztg. 1912. 
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so, daB sie nicht gerade den Strahlen der direkten Mittagssonne 
ausgesetzt sind, wo sie bis zum Eintritt des Winters stehen bleiben 
und auf dieselbe Weise eingewintert werden wie im Herbste des 
Vorjahres. - Man kann das Samenbeet auch in der Weise anlegen, 
daB man im Herbst einige Rasenstiicke von einem lehmigen Boden 
aussticht und damit das im Halbschatten gelegene Samenbeet aus
legt, die Rasenseite nach unten. Darauf streut man den Samen, 
bedeckt ihn schwach mit Heideerde und Moos und begieBt hiiufig. 
Nach einigen Wochen erscheinen die Pflanzchen. Man entfemt das 
Moos nach und nach und bedeckt leicht mit Reisig. Zu Anfang 
Mai des nachstfolgenden J ahres verschult man die Samlinge auf 
die 1 m breiten, gegrabenen, von ausdauemden Unkrautwurzeln 
gesauberten Beete in Reihen und Abstanden von 20 cm und halt 
diese iiber Sommer von Unkraut rein. 1m dritten Jahre nach der 
Aussaat verpflanzt man diese nun zweijahrigen Schulpflanzen an 
ihren endgiiltigen Bestimmungsort, gleichgiiltig ob auf der Alpe 
oder in der Niederung. Die Fortpflanzung durch Wurzelteilung 
geschieht im Herbst. Das Pflanzen geschieht im Gebirge mit dem 
eisenbeschlagenen Bergstocke, und miissen die Wurzeln senkrecht 
in den Boden kommen, ohne die Spitz en derselben nach aufwarts 
zu verbiegen. Man wahle, wenn moglich, tiefgriindigen Boden und 
halbschattige Standorte. Zur Bliite gelangen die ersten Pflanzen 
nach etwa 6 Jahren. In den Alpen finden wir Enzian meist auf 
reinem Humusboden in der Region der Alpenrosen, doch dringen 
die Wurzeln der alteren Pflanzen auch in den felsigen Unter
grund ein. 

Ern te: 1m dritten und vierten Jahre sind die Wurzeln hin
langlichstark, um ausgegrabenzu werden, wasimHerbstgeschieht. 
Die schwachsten Wurzeln verwendet man zu neuen Anlagen, wah
rend man die starken Wurzeln in Scheiben geschnitten oder ge
spalten trocknet. 

In Deutschland wird die Droge (von Gentiana lutea) in ge
ringem MaBe gesammelt in Thiiringen und auf der schwabischen 
Alp; auch die Vogesen decken nur ortliche Bediirfnisse. Wechselnde 
Quantitaten liefem die bayerischen Alpen. In der Schweiz werden 
erhebliche Mengen im Wallis und im Waadtlander Jura sowie in 
Uri, Schwyz und Graubiinden gesammelt. Doch deckt die Schweiz 
ihren Bedarf nicht vollig im Lande, fiihrt aber anderseits Enzian
wurzel aus. Fiir die Alpenwirtschaft ist Gentiana ein lastiges platz
raubendes Unkraut. Das Recht der Grabung wird verpachtet. Alte 
Wurzeln sind oft 2 kg, aber auch bis 6 kg schwer. Einen Teil un
seres Bedarfes beziehen wir iiber Osterreich aus den Balkanlandem. 
GroBere Quantitaten gelangen auf dem Seewege (Verpackung: ge-
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preBte Sacke zu 50-90 kg) aus Frankreich, Spanien, der Tiirkei 
nach Hamburg. 

Vergleichende Untersuchungen iiber kultivierte und wilde En
zianwurzeln hat R. Lachmann angestellt. Aus den Befunden 
schlieBt der Verfasser, daB die kultivierte der wild wachsenden Wur
zel ganz entschieden ebenbiirtig, wenn nicht iiberlegen ist. Bei 
langerem Lagern laBt sich eine Zersetzung gewisser Substanzen 
nachweisen. 

Glycyrrhiza glabra L. et echinata L. 

SiiBholz, Lakritzenwurzel. 

Papilionaceae. 
Allgemeines: Besonders ist es die erstere Art, die kahle (Gly

cyrrhiza glabra), welche in Deutschland angebaut wird, wahrend 
die stachelige (Glycyrrhiza echinata), welche in SiidruBland und 
den Donaulandern vorkommend das russische SiiBholz liefert, in 
Deutschland angebaut fast wertlos ist. Diese perennierende Pflanze 
hat eine buschige Gestalt, indem sich von dem Wurzelstock oder 
-kopf gegen sieben runde kahle fast einfache Stengel in gerader 
Richtung nach oben iiber die Erde hinaus entwickeln, welche eine 
Hohe von 1% m erreichen, so daB ein SiiBholzfeld einem jungen 
Walde ahnelt. Die Blatter sind wechselstandig gestielt, unpaarig 
gefiedert, kurz gestreift zu 3-8 Paaren. Die Blattoberseite ist 
kahl, die Unterseite blasser und klebrig am Rande, der gerinnte 
Blattstiel ist mit sehr kleinen Haaren besetzt, die Ahrenstengel 
sind gestreift, der Kelch behaart, von einem eirunden lanzettlich 
spitzen Deckblatt unterstiitzt, welches viel kiirzer als der Kelch ist. 
Die Zahne sind ungleich, sehr spitz, der unterste ist der langste, 
die anderen paarweise kleiner. Die Bliitenstande bilden kurz
gestielte Ahren mit voneinander abstehenden Bliiten von blaB
violetter Farbe. Die Frucht ist eine stachelspitze Hiilse von 3-4 
und mehr Samen, die im Herbst reifen. Die Bliitezeit fallt in Mitte 
Juni. Von medizinischer Bedeutung ist nur die Wurzel. Die 
daumenstarke Pfahlwurzel dringt senkrecht und tief in den Boden 
ein, und ihre Seitenwurzeln kriechen oft viele Meter weit horizontal 
unter der Oberflache hin, maBig dicken Stricken vergleichbar, 
innen gelb und von siiBem, etwas kratzendem Geschmack. Die 
Wurzel enthiilt als wirksamen Bestandteil Glycyrrhizin (SiiBholz
zucker), auBerdem Asparagin, kratzendes Harz und Starkemehl. 
Sie dient zu Teemischungen gegen Entziindungen der Schleimhaut 
und als VersiiBungsmittel. Der aus den frischen Wurzeln aus-
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gepreBte Saft zu E:rlraktdicke eingedampft und in Stangen aus
gerollt ist als Lakritz bekannt. 

Anbau: In Deutschland wird der SiiBholzbau hauptsachlich 
in der Gegend um Bamberg betrieben, wo mehrere hundert Morgen 
Land damit bebaut werden. Bei dem kolossalen Konsum an SiiB
holz spielt j edoch diese Produktion noch eine ganz minimale Rolle 
im Vergleich zur Einfuhr aus Spanien, Italien und RuBland, und 
verdient der Anbau von SiiBholz groBere Beachtung. Es unterliegt 
keinem Zweifel, daB der SiiBholzbau gewinnbringend ist, do. man 
doch sonst in der Bamberger Gegend diesem nicht den Vorzug vor 
dem Gemiisebau geben wiirde, der dort die Acker schon sehr er
tragreich gestaltet. Zudem gestattet das SiiBholz, zumal wenn die 
Pflanzen nicht allzu dicht stehen, recht gut einen Zwischenanbau 
von anderen einjahrigen Arzneipflanzen oder Gemiise, da die Wur
zeIn des SiiBholzes ihre Nahrung aus der Tiefe holen. Die schwachen 
Stengel bilden auBerdem ein beliebtes Viehfutter. Das SiiBholz ver
langt maBig feuchtes warmeres Klima, in rauhen Gegenden mit 
langen strengen Wintern ist sein Gedeihen hochst unsicber. Der 
Boden muB tiefgriindig und sandig sein. Je lockerer der Boden 
ist, desto mehr bilden sich die WurzeIn aus, es entwickeln sich mehr 
Fechser und Glieder, die PfahlwurzeIn werden dicker und dringen 
tiefer in den Untergrund, der zwar feucht sein muB, doch stocken
des Wasser nicht enthalten darf, do. sonst die WurzeIn Schaden 
leiden wiirden. Wo Boden und Klima es gestatten, kann man SiiB
holz auch auf ebenen Bergriicken anbauen, doch eignen sich Berg
hange, die trberschwemmungen durch Regengiisse ausgesetzt sind, 
nicht zum SiiBholzbau. Was die SiiBholzplantagen um Bamberg 
betrifft, so liegen diese samtlich in der Ebene, teilweise unmittel
bar an der Regnitz, die fast jedes Friihjahr einige Tage sie etwas 
iiberschwemmt. Diese Durchnassung des Bodens gewahrt den 
WurzeIn den Sommer hindurch die notige Feuchtigkeit. Der Boden 
besteht dort durchweg aus sandigem Lehm. Die 5-10 km. breite 
und ebenso lange Ebene ist ringsum von Hohenziigen eingeschlossen 
und vor kalten Winden geschiitzt, dabei haben Sonne und Luft 
freien Zutritt, so daB den Sommer hindurch eine Temperatur von 
durchschnittlich 18° R herrscht. Nach diesem Muster miiBten sich 
die norddeutschen Sandebenen recht gut zu einem Anbau eignen, 
wenn der magere Oberboden mit dem lehmigen Untergrunde durch 
Rigolen untermischt wiirde. 

Die Fortpflanzung des SiiBholzes kann sowohl durch Samen 
wie durch WurzeIn geschehen. Die letztere Art ist die leichteste 
und gebrauchlichste und ganZ ahnlich wie beim Meerrettich. 1m 
zeitigen Friihjahr '(Marz), nachdem das Land im Herbst vorher 
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etwa 7'2 m tief rigolt und dabei gediingt wurde und in rauhen 
Furchen den Winter hindurch liegen geblieben ist, damit das Erd
reich gelockert und das Unkraut zerstort ist, muB das Land mit 
dem Spaten oder Pflug wenigstens 7'2 m tief bearbeitet werden, und 
zwar so, daB etwa 6 - 8 m breite Beete entstehen, die durch % m 
tiefe Furchen begrenzt sind. In diese Furchen werden im Marz 
oder April die beim Graben der alten SiiBholzfelder gewonnenen 
7'2-1 m langen Fechser gelegt, d. h. einige Zoll tief senkrecht in 
die Erde gesteckt und alsdann horizontal von der Linken zur 
Rechten quer iiber das Beet hinweg gelegt und etwas angedriickt. 
Der Abstand der einzelnen Fechser voneinander solI etwa 10 em 
betragen. Ein solches Beet heiBt Bank. 1st eine Bank in dieser 
Art mit Fechsern belegt, so bedeckt man sie mit zersetztem Rind
viehmist und lockerer Erde. Was nun die Fechser selbst betrifft, 
so versteht man darunter die von den Augen des Wurzelkopfes aus 
in horizontaler Richtung sich entwickelnden Wurzeln. In einem 
Alter von 3-6 Jahren besitzen diese ihre kriiftigsten Augen und 
sind zur Fortp£lanzung am geeignetsten. Fechser mit zu viel Augen 
bilden selten kriiftige Pflanzen, und sucht man daher durch Ver
kiirzung der Fechser sowie durch Einschnitte, wie bei den Ablegern, 
dahin zu wirken, wenige, aber kriiftige Augen zu erhalten. Einmal 
bep£lanzt, braucht das SiiBholzbeet wenig Abwartung. Die griinen 
Stengel der Pflanzen zeigen sich nach 4-5 Wochen im Friihjahr, 
erreichen im ersten Jahre eine Rohe von etwa 7'2 m und werden 
vor Eintritt des Winters jedes Jahr kurz iiber der Erde abge
schnitten. Wahrend des Sommers behackt man die Felder 2 bis 
3 mal teils zur Beseitigung des Unkrautes, teils zur Lockerung der 
Erde; die Bliite darf dabei aber nicht beunruhigt werden. Jedes 
zweite Jahr gibt man eine oberfli1chliche DUngung mit Rindvieh
mist, den man in seichte Furchen legt und mit der zur Seite ge
worfenen Erde wieder bedeckt. Ais Schutz gegen Kahlfrost be
deckt man die Sii.Bholzstocke leicht mit etwas strohigem Rindvieh
mist, der im Friihjahr wieder entfernt wird. Nicht selten befi111t 
ein Pilz (Rhizoctonia violacea) die Wurzeln un<J. bringt die Pflanzen 
zum Absterben. Nach drei Jahren, vom Auslegen an gerechnet, 
kann mit der Ernte der Wurzeln begonnen werden. 

Ern te: Das Ausgraben der Wurzeln kann sowohl im Mi1rz und 
April als auch im September und Oktober geschehen. Mit dem 
Spaten wird einen FuB rings um den Wurzelstock die Erde ent
fernt, um die Lage der Wurzeln zu erforschen, die alsdann vor
sichtig freigelegt werden. Wo die Seitenwurzeln mit dem Wurzel
kopf zusammenhi1ngen, schneidet man mit dem Messer durch und 
zieht sie aus dem Boden. Die Pfahlwurzeln miissen noch tiefer 

Meyer, Arzneipflanzenkultur, 5. Auf!. 8 
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untergraben werden, um ausgezogen werden zu konnen. Etwa 
zehnjahrige Wurzeln sind die gehaltreichsten und wertvollsten; 
doch erntet man nicht aIle Wurzeln zugleich, um den Wurzelkopf 
nicht zu sehr zu erschopfen, besonders laBt man die Hauptpfahl
wurzel etwas alter als drei Jahre werden. Die entb16Bten Stocke 
sind bald wieder mit Erde zu bedecken. Solange tiberhaupt Wur
zeIn in der Erde bleiben, geht die Kultur gleichmaBig fort, und 
kann ein Feld tiber 20 Jahre davon eingenommen werden, worauf 
dann schlieBlich das Land griindlich zu rigolen ist. Wenn die Pflan
zung immer von gleicher Ergiebigkeit sein solI, so muB jedes Friih
j ahr so viel Land neu angepflanzt werden als ausgegraben wird. 
Mit der Ernte der Sii.BholzwurzeIn werden gleichzeitig in demselben 
Felde neue SiiBholzanlagen zwischen den alten Stocken vorge
nommen. Wird also die Ernte der WurzeIn jedesmal nach drei 
Jahren eingehalten, so findet sie naeh 6, 9, 12, 15 usw. Jahren 
wieder statt, wo die VOl' drei J ahren gelegten Fechser und mit diesen 
die alteren WurzeIn geerntet werden. Die geernteten WurzeIn wer
den je nach ihrer Starke sortiert und in Bunden in den Handel 
gebraeht. 

Ertrag: Nach Angabe von Dr. L6 be stellt sich in Bamberg 
der Ertrag nach drei J ahren auf 4-5 Zent;qer - nach seehs J ahren 
9 Zentner - nach neun Jahren 14 Zentner - nach zwolf Jahren 
14 Zentner -nach fiinfzehn Jahren 14 Zentner pro bayr. Tagwerk 
wozu noch die Stengel von fiinfzehn Jahren kommen. 

In den Handel gelangen als spanisches SiiBholz die ungesehalten, 
1-3 cm dicken, bis 1 m langen, au.Ben graubraunen, innen gelben 
zahen Wurzelauslaufer von Glyeyrrhiza glabra, sie besitzen einen 
rein siiBen, etwas schleimigen Gesehmack und sinken in Wasser 
unter. Am geschatztesten ist das katalonische SiiBholz aus Tor
tosa - als minder gute Sorte gilt das SiiBholz aus Alieante. 
Spaniens Ausfuhr betragt jahrlieh gegen 2,5 Millionen Kilogramm. 
Das russisehe SiiBholz stammt von Var. glandulifera und kommt 
in einfaehen gesehalten gelben armdieken WurzeIn und bis 3 em 
dieken und 30 em langen gesehalten Wurzelauslaufern in den Han
del. Es ist groBer und loekerer als das spanisehe SiiBholz und 
sehwimmt auf Wasser. Sein Gesehmaek ist rein siiB. Hauptpro
duktionsgegend dafiir ist das Wolgadelta. Die Produktion Italiens 
(iiber 20 Millionen Kilogramm) wird im Lande selbst auf Lakritze 
verarbeitet. Syrien fiihrt naeh Amerika iiber 10 Millionen Kilo
gramm aus. 
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Gratiola officinalis L. 
Gnadenkraut, Gottesgnadenkraut, Gichtkraut, Purgierkraut, 

wilder oder weiBer Aurin usw. 

Scrophulariaceae. 
Allgemeines: Diese Pflanze ist zwar heute nicht mehr offi

zinell in den Apotheken, im Volke aber ein noch oft begehrtes 
Mittel. Das Gnadenkraut wachst in vielen Gegenden wild, beson
ders auf feuchten Wiesen und an Ufern; nichtsdestoweniger ware 
ein Anbau zu empfehlen, weil diese Pflanze sehr haufig mit anderen 
Pflanzen verwechselt wird und doch auch nicht in allen Gegenden 
vorkommt. Die Pflanze ist charakterisiert durch einen vierkan
tigen kahlen Stengel, gegenstandige, sitzende, lanzettliche, entfernt 
gesagte, 3-5 nervige , kahle, punktierte Blatter; die Bluten sind 
gestielt, einzeln in Blattwinkeln mit rohriger, fast lippenformiger, 
rotlichweiBer Blume. Der Stengel wird bis Yz m hoch, ist einfach 
und astig; die Wurzel ist kriechend gegliedert und hat die Dicke 
eines Federkiels. Die Pflanze bluht im Juni bis September. Die 
Wurzel und das vor dem volligen Aufbliihen gesammelte Kraut 
sind medizinisch (Herba und Radix Gratiolae). Der Geschmack 
ist unangenehm bitter, brennend. Das Kraut enthalt Bitterstoff, 
Harz, Gerbsaure und Salze. Es dient als drastisches Purgiermittel, 
frisch zu Extrakt. Man findet diese Pflanze auch unter den Gift
pflanzen aufgefuhrt. 

An b au: Das Gnadenkraut laBt sich sowohl durch Samen als 
durch Zerteilen der Pflanzen vermehren. Es liebt als Standort 
feuchte Ufer und Hohlwege und kommt auch auf schlechten Wiesen 
und unter Baumen fort. Man streut den Samen gleich an Ort und 
Stelle in eng beisammenstehende Reihen. Die Wurzeln werden im 
Herbst gesammelt. 

Helleborus niger L. 
Schwarze Nieswurz, Christwurz, Schnee

oder Weihnachtsrose usw. 

Helleboraceae. 
Allgemeines: Diese Pflanze hat lederartige fuBformig geteilte 

Blatter, deren Zipfel nur gegen die Spitze hin schwach gesagt sind. 
Die groBen, weit geofineten, weiBen, spater purpurn anlaufenden 
Bluten mit ihren weiBen Stnubfaden und schon gelben Staub
beuteln erscheinen j e nach Standort und Witterung vom Dezember 
oder Januar bis zum Februar, bisweilen auch noch im Marz. Das 
Rhizom erreicht einen Durchmesser von uber 2 em, ist astig, auBer-

S* 
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lich schwarz, innerlich weiJ3, mit vielen langen Fasern besetzt; aus 
jeder Knospe treibt ein langgestielter, blattloser, ein- oder zwei
bliitiger Schaft. Die Wurzel war friiher als Nieswurz (Radix Helle
bor. nigri) offizinell. Sie enthiilt einen sehr giftigen SaIt, der bei 
Menschen und Tieren hemmend auf die Respiration und den Herz
schlag wirkt und nach vorausgegangener Muskelschwache und 
Darmentziindung den Tod herbeifiihren kann. 

Anbau: Da die Nieswurz in Deutschland ziemlich selten vor
kommt und von den Krautersammlern haufig verwechselt und ge
falscht wird, ware ein Anbau sicherlich zu empfehlen. Die Pflanzen 
verlangen kriiftigen, etwas humosen, jedoch keineswegs nassen 
Boden und gedeihen auch in schattiger Lage, so daB man sie als 
Nebennutzung unter Baumen recht gut ziehen kann. Die Fort
pflanzung geschieht durch Aussaat oder durch Zerteilen der alten 
Pflanzen im Herbst. Der Abstand der einzelnen Pflanzen vonein
ander solI 30 cm betragen. Auf gutem Boden erreichen die Wurzeln 
im dritten Jahr nach der Pflanzung die brauchbare GroBe, doch 
darf man sie nicht oft durch Umgraben und Behacken storen. Die 
Wurzeln werden im Marz gegraben. 

HeUebofUs viridis L. 
Griine Nieswurz, BarenfuB. 

Helleboraceae. 
. Allgemeines: Der schwarzen Nieswurz ist diese griine, ahn

lich in bezug auf GroJ3e und Bliiten, doch sind die Blatter hand
formig geteilt, weicher, schmaler und mattfarbiger. Die Bliiten sind 
griin. Der nach oben astige Wurzelstock ist dicht besetzt mit 
lang en diinnen zerbrechlichen Nebenwurzeln, auJ3en braunschwarz, 
innen weiJ3lich. Geschmack ist bitter (nicht scharf). Vielfach wird 
kein Unterschied zwischen der griinen und schwarzen Nieswurz 
gemacht. Um die Wurzel der griinen Nieswurz von der der schwar
zen zu unterscheiden, soll sie noch mit den Wurzelblattern ver
sehen sein. 

An bau: Hellebor. virid. ist leichter zu behandeln als Hellebor. 
niger, da sie sCMeller und selbst im Gebiisch wachst und sich auch 
leichter vermehren laBt. 

Humulus lupulus L. 
Hopfen. 

Urticaceae. 
Allgemeines: Diese meist zur Bierbereitung kultivierte 

Pflanze ist im nordlich temperierten Europa und Asien einheimisch, 
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sie ist eine zweihausige rechtswindende Schlingpflanze. Die weib
liche Pflanze liefert die Hopfenahren, d. h. die Fruchtkatzchen, 
welche aus Deckblattern bestehen, welche kleine NiiBchen unter
stiitzen. Sowohlletztere wie die Unterseite der Deckblatter ist mit 
feinen Driischen, dem Lupulin, bedeckt, welches man durch Ab
sieben gewinnt. Das Lupulin (Glandulae Lupuli, Hopfenmehl) 
stellt frisch ein griinlichgelbes, spater gold- oder organgegelbes grob
liches Pulver von eigentiimlich durchdringendem, angenehm aroma
tischem Geruch und gewiirzhaft bitterem Geschmack dar. Der 
Aschegehalt solI weniger als 10% und der Gehalt an atherischen 
Substanzen (Harz und atherischem (1) nicht unter 70% betragen. 
Mit der Zeit, besonders bei schlechter Aufbewahrung, nehmen 
Hopfendriisen einen kaseartigen Geruch an infolge Bildung von 
Baldriansaure aus dem im atherischen 01 enthaltenen Valerol. Sie 
sind deshalb vor Licht geschiitzt und nicht iiber ein Jahr lang auf
zubewahren. Sie werden bei Blasenleiden und Neuralgien ge
braucht. 

Ein Anbau von Hopfen im kleinen lediglich zur Lupulingewin
nung diirfte nicht zu empfehlensein. EsseihiernuraufdieNeben
nutzung hingewiesen. 

Hydrastis canadensis L. 
Kanadisches Wasserkraut. 

Ran unculaceae. 
Allgemeines: Diese Pflanze ist heimisch in den Waldern der 

ostlichen Staaten von Nordamerika. Man hat sich um die Kul
tur dieser auBerst wichtigen, kaum ersetzbaren Arzneipflanze in 
Deutschland schon lange bemiiht. Ware die Beschaffung von 
Mutterpflanzen nicht so erschwert, so ware die Kultur auf deut
schem Boden gewiB schon weiter vorgeschritten. Wichtige Mittei
lungen iiber die Hydrastiskultur verdanken wir Senft (Pharm. 
Post 1917) und Ron tsch (Heil- und Gewiirzpflanzen, III. Jahrg., 
Heft 5). 

An b au: Hydrastis verlangt humusreiche Lau berde und ge
deiht in maBigem Halbschatten. Die Fortpflanzung geschieht so
wohl durch Samen als aucb. durch Wurzelteilung. Der Abstand der 
Pflanzen solI 15-20 cm betragen. Die Pflanzen erreichen eine Hohe 
von 45 cm. Die Blatter sind handformig gelappt. Zur -oberwinte
rung bedarf die Anlage einer 10 cm hohen Laubbedeckung. 

Von medizinischer :Bedeutung ist der dunkelgelb griine Wurzel
stock, der im Herbst des zweiten Jahres gegraben wird. Rhizoma 
Hydrastis bildet bis 5 cm lange und bis 1 cm dicke knorrige Stiicke. 
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Die Droge entha,lt auBer EiweiB die Alkaloide Berberin, Canadin 
und besonders Hydrastin. Die Wirkung besteht in der Verengung 
der BlutgefaBe namentlich des Unterleibes. Hydrastisrhizom wurde 
erst seit 1833 in Amerika, seit 1884 in Europa medizinisch an
gewendet. 

Hyssopus officinalis L. 
Ysop, gemeiner Ysop. 

Labiatae. 
Allgemeines: In Sudeuropa auf sonnigen, steinigen Hugeln 

findet man diese Pflanze wildwachsend in einer Hohe von 30 bis 
60 em, staudig-halbstrauchartig mit stiellosen oder kurzgestielten 
Blattern; dieselben sind lanzettformig-schmal, ganzrandig, spitz, 
vertieft punktiert. Die blauen, rotlichen oder weiBen Bluten stehen 
in langer ununterbrochener Ahre, aIle nach einer Seite gerichtet. 
Die Pflanze ist nach oben durch kurze Harchen wie bestaubt. Elute
zeit: Juni bis August. - Herba Hyssopi wird in Apotheken noch 
viel gebraucht zu allerlei Brustteemischungen usw. Die bliihende 
Pflanze hat einen eigentumlichen starken Geruch. 

An bau: Der Ysopkommtzwarinjedem Boden fort, liebtaber 
vorziiglich trockene sonnige Platze und leichten nicht aIlzu nahr
haften Boden; frische Stalldiingung ist unzutraglich. Man ver
mehrt ihn meist durch Samen ; doch ist auch die Vermehrung durch 
Stecklinge und Stockteilung moglich. 1m Marz oder April sat man 
in gewohnliche Gartenerde in etwa 30 em voneinander entfernten 
Reihen aus, bedeckt nur leicht mit Erde und driickt mittels eines 
Brettes fest. Nach 3-4 Wochen zeigen sich die Pflanzchen, die 
man, wenn sie kriiftig genug geworden, auf etwa 30 em Entfernung 
versetzt. Einmal angebaut, pflanzt sich Ysop von selbst fort. 1 a 
bringt etwa 25 kg. 

Ernte: Das Unkraut wird kurz vor der Bliite im Juni ge
schnitten, wozu im August noch der zweite Schnitt kommt. Das 
Trocknen hat im Schatten zu geschehen. 

Imperatoria Ostruthium L. 
Meisterwurz, Kaiserwurz, Astrenz, Magistrenz- oder Strenzwurzel. 

Umbelliferae. 
Allgemeines: Diese Pflanze trifft man wild an in den Alpen 

und in der Schweiz, wie iiberhaupt auf den hoheren Gebirgen des 
Sudens, ab und zu auch in der Ebene. Von mehrjahrigen Pflanzen 
wird zeitig im Fruhjahr die Wurzel gesammelt (Radix Impera-
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toriae). Ein gestreckter fingerdicker, warziger und geringelter, 
etwas flach gedriickter, graubrauner, innen gelblicher Wurzelstock 
von fleischiger Konsistenz. - Geschmack bitterlich, brennend, 
Geruch stark gewiirzig. - Friiher war die Wurzel ein beriihmtes 
Anregungs- und SchweiBmittel, wird aber heute nur noch in der 
Tierheilkunde gebraucht. 

An b au: Man sat den Samen bald nach der Reife und verfahrt 
ahnlich wie bei Angelica. 

Inula Helenium L. 
Alant, Helenenkraut. 

Compo sitae. 
Allgemeines: Der im ostlichen Mittelmeergebiet, Siidungarn 

und Kroatien heimische Alant ist eine mannshohe Staude mit 
groBen gelbstrahligen Kopfchen; rauhhaarigem zottigen Stengel 
und sehr groBen lanzettformigen, unterseits griinfilzigen Blattern. 
Sein Standort ist an feuchten Platzen. Die Bliitezeit ist Juli und 
August. In den Apotheken wird die Wurzel (Radix Inulae -
Enulae - Helenii usw.) noch viel gebraucht. Die dicke Haupt. 
wurzel kommt der Lange nach zerschnitten nebst den diinneren 
walzlichen geschalten Nebenwurzeln in den Handel. Sie ist hell. 
grau, frischfleischig, trocken, hart und sprode, aufdem Querschnitt 
mit vielen glanzenden braunen 6Igangen und weiBen Kristallen 
(Alantolakton, Alantsaureanbydridnach Tunmann) durchsetzt. Die 
Droge enthalt auBerdem atherisches 6I, Helenin; sie solI harn. 
treibend wirken und dient zu Extrakt. Geschmack ist bitter, Ge. 
ruch eigentiimlich gewiirzig. 

Anbau: In der Gegend um Jena und Colleda wird Alant 
in ziemlich umfangreichem MaBstabe mit Erfolg kultiviert. Die 
Pflanze liebt tiefen, Feuchtigkeit haltenden Lehmboden, doch soll 
derselbe nicht fettig oder sumpfig sein. Zur Anzucht wird der 
Boden tief bearbeitet, da die Pfahlwurzel tief eindringt. Die Lage 
kann rauh und nordlich sein. Man kann auch schlechte Waldwiesen 
zum Alantbau verwenden. Die Diingung hat mit kraftigem Kom. 
post zu erfolgen. 

Die Vermehrung geschieht durch Samen und Wurzelkeime. Den 
Samen sat man im Friihjahr in gute Gartenerde und verpflanzt die 
Samlinge noch im selben Sommer oder im folgenden Friihjahr etwa 
30 cm voneinander. Die Wurzelkeime legt man im Herbst in glei. 
chem-Abstand. Frische Pflanzungen haIt man durch BegieBen an· 
fangs feucht, spaterhin hat man nur fiir Lockerung des Bodens 
durch Behackung zu sorgen, sowie fiir Reinhaltung von Unkraut. 
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Ern te: 1m 3. bis 4. Jahre wird die Wurzelim Herbst gegraben, 
von der anhangenden Erde gereinigt, doch nicht geschalt. Wahrend 
man die schwachen Wurzeln zur weiteren fortpflanzung benutzt, 
werden die etwa 3 cm starken Stucke gespalten und rasch getrock
net. 1 a bringt 20 kg trockene Wurzel. 

Ipomoea Purga W. 
Wahre Jalappe, mexikanische Purgierwinde. 

Con vol vulaceae. 
Allgemeines: Diese windende Pflanze ist auf den Gebirgen 

Memos heimisch. Sie wachst in schattigen Waldern und auf feuch
tem Boden. Sie rankt etwa 3 m hoch und tragt schOne rote Bluten. 
FUr den Arzneischatz liefert die Purgierwinde die Jalappenknollen 
(Tubera Jalappae), kugelige oder birnf6rmige, auch wohl walzen
f6rmige dichte schwere Knollen, auBen braun und runzelig, in den 
Runzeln mit dunklem Harz iiberkleidet, innen hellbraun mit zahl
reichen konzentrischen dunkel glanzenden Harzringen durchzogen, 
hornartig spr6de. - Der Geschmack ist kratzend, Geruch eigen
tiimlich schwach. Sie dienen als drastisches Abfiihrmittel. Sie ent
halten ein Harz, welches gr6Btenteils aus Convulin und zum ge
ringeren Teil aus Jalapin besteht. Der Gehalt an in Weingeist 16s
lichem Harz soli mindestens 9% betragen. Jalappenknollen sind 
giftig. 

An b au: Mehrfache Versuche,' diese Pflanze auch in Deutsch
land anzubauen, waren von gutem Erfolg. Besonders hat sich um 
die Kultur Medizinalassessor und Apotheker Wild in Kassel ver
dient gemacht. Nach den angestellten Versuchen von Wiede
mann, Miinchen solI die Knolle der bei uns kultivierten Pflanze 
sogar bedeutend harzreicher und wirksamer sein. Leider scheinen 
die begonnenen Anbauversuche nicht fortgesetzt worden zu sein, 
obwohl der hohe Preis der Droge einen Gewinn versprechen lieBe, 
so z. B. in Bern, wo nach Tunmann zwar harzreiche Knollen, doch 
in zu geringer Menge geerntet wurden. Die Zufuhren sind ganz 
unzulanglich und bleiben oft langere Zeit ganzlich aus, so daB die 
Droge ganz auBerordentlich starke Hausse durchmacht. Eine Ande
rung dieser gegenwartigen Verhaltnisse ist in absehbarer Zeit auch 
nicht zu erwarten. 

Die Fortpflanzung geschieht durch Brutknollen, ahnlich wie bei 
den Kartoffeln. 1m April oder Mai legt man die moglichst im Friih
beet etwas angetriebenen Knollen in guten, jedoch nicht frisch ge
diingten tiefgelockerten Gartenboden, wobei ein Abstand von 40 
bis 50 cm zu beobachten ist. Man wahlt eine geschiitzte Lage, so 
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daB die Herbstfroste der im September und Oktober bliihenden 
Pflanze nicht schaden konnen. Man behaufelt die Pflanzen und 
gibt ihnen Stangen ahnlich wie den Bohnen. Unter giinstigen Um
standen erhalt man schon im ersten Jahre brauchbare Knollen, 
sicher aber im zweiten Jahre, nachdem man sie wahrenddes Winters 
etwas bedeckt hat. 

Ernte: Die Knollen werden im Spatherbst vor Eintritt von 
Frost gegraben, und iiber Feuer langsam getrocknet und zwar meist 
an Faden, wie man dies beim Obst zu tun pflegt. 

Ipomoea Orizabensis P. 
Haarige oder spindelformige Purgierwinde. 

Convolvulaceae. 
Diese ebenfalls aus Mexiko stammende Pflanze unterscheidet 

sich von 1. Purga durch die Behaarung des Stengels, der Blatter 
und Bliitenstiele. Die Bliiten sind dunkler gefarbt und die Blatter 
tief eingeschnitten herzformig. Die Wurzeln sind faserig, spindel
formig und kommen als "Jalappenstengel" in den Handel. - Auch 
diese Pflanze ist zu Kulturversuchen bei uns geeignet, ja sie ist 
sogar noch weniger empfindlich gegen Kalte. 

Iris florentina L. 
Veilchenwurz, Florentiner Schwertel. 

Iridaceae. 
Allgemeines: Die Florentiner Iris stellt gleich den iibrigen 

bei uns als prachtige Zierpflanzen bekannten Schwertlilien ein 
krautartiges Gewachs dar mit knolligem kriechenden Wurzelstock, 
schwertformigen zweizeilig stehenden Blattem und regelmaBigen 
eigenartig gebauten Bliiten. Dieselben sind weiB, auf den auBeren 
Abschnitten gelb gebartet. Die Pflanze wird besonders in Ober
italien in der Gegend um Florenz und Toskana auf Feldem gebaut 
wegen ihres Wurzelstockes, der vielfach Anwendung findet in der 
Likorfabrikation, als Bestandteil von Brustteemischungen und zu 
wohlriechenden Wassem, femer zu Erleichterung des Zahnens der 
Kinder. Ein harter, aus knollig verdickten, rundlich glattgedriick
ten Jahrestrieben gegliederter Wurzelstock, durch Abschalen der 
gelblichen Rinde auBen und innen weiBlich, unterseits von den ab
geschnittenen NebenwurzeIn genarbt. Geschmack bitterlich, schlei
mig, etwas scharf, Geruch veilchenartig. Die Veilchenwurzel ent
halt etwas atherisches 01 und Harz sowie Starkemehl. 

An bau: Die Veilchenwurzelliebt warme Lage und trockenen 
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tiefgrundigen, aber nicht sandigen Boden und kann recht wohl auch 
bei uns kultiviert werden. Man legt bewurzelte Stocke des Stammes 
in einem Abstand von etwa 40 em (ahnlich wie bei Kalmus) und 
erntet nach 3-4 Jahren, wenn die kriechenden Wurzelstocke sich 
gegenseitig erreichen. Der Same liegt lange und keimt nur imLicht. 

Ern t e: 1m Herbst graht man die starken Wurzeln aus, die am 
wertvollsten sind, die schwachen Wurzelstocke ki:innen zur weiteren 
Fortpflanzung im Boden bleiben. Man schalt die Stucke noch 
frisch mi:iglichst dunn und trocknet sie an der Luft. Das Zerkleinern 
hat unter Beobachtung gewisser VorsichtsmaBregeln zu geschehen, 
indem der Staub eingeatmet leicht Erbrechen und Blutspucken er
zeugt. 

Lappa major et tomentosa L. 
Klette, Klettenwurzel. 

Compo sitae. 
Allgemeines: Diese Pflanze ist eigentlich zweijahrig, d. h. sie 

bluht im zweiten Jahre, ohne jedoch ganz abzusterben. Sie hat 
eine spindelastige, dicke, lange, graubraune, innen weillliche Wurzel 
mit schwammigem lockeren Kern; der Stengel ist bis I m hoch, 
steif, zahe und gefurcht; die Blatter sind gestielt, breit herzfi:irmig 
gezahnt, die untersten sind am gri:iBten, meist etwas wellig; die 
Blumenkrone ist purpurrot oder weiBlich, selten ganz weiB. Bei 
Lappa major sind die Blumenki:irbchen meist traubig gehauft, kurz 
gestielt, die Blutenki:ipfe so groB wie eine kleine HaselnuB. - Bei 
Lappa tomentosa sind die Blumenki:ir bchen mittelgroB, die Blumen
krone meist dunkel gefarbt. 

Anbau: Da die Klettenwurzel in groBer Menge zur Darstel
lung des sog. Klettenwurzeli:ils (welches angeblich auf die Haar
erzeugung wirken soll) verbraucht wird, verdient sie angebaut zu 
werden. Man sat den Samen dunn aus auf guten, aber ungedungten 
Boden. Es genugt auch schuttartiger steiniger Boden, wenn der
selbe nur tiefgrundig ist. Die einmal vorhandene Pflanze vermehrt 
sich sowohl durch Samenausfall als auch durch Wurzelauslaufer, 
und erreichen die Wurzeln in tiefem Boden im zweiten Jahre eine 
groBe Lange. Die getrocknete Wurzel ist dem WurmfraB sehr 
unterworfen. 

Levisticum officinale K. 
Liebsti:ickel, groBer Eppich. 

Umbelliferae. 
Allgemeines: Diese Pflanze ist die einzige Art der in den Ge

birgsgegenden des mittleren Europas einheimischen Gattung Levi-
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sticum aus der Familie der Umbelliferen; eine krautartige Pflanze, 
bis zu 2 m hoch, mit unbehaarten, gliinzenden, einiach oder doppelt 
gefiederten Bliittern mit breiten, verkehrt eif6rmigen Bliittchen. 
Der Stengel ist zartrillig, kahl, gliinzend, oberwiirts iistig. Der 
Bliitenstand ist eine kleine 6-12strahlige Dolde mit schmutzig
gelben Bliiten. Die reifen Friichte sind bogig gekr6nt. Die Wurzel 
ist lang, dick und iistig, auJ3en gelbbraun, innen weill, £leischig, 
schwammig. Die Rinde der Wurzel ist zerkliiftet, der Querschnitt 
liiJ3t kreisf6rmig geordnete Balsamschliiuche erkennen. Offizinell 
ist nur die Wurzel (Radix Levistici). Dieselbe hat einen eigentiim.
lich gewiirzhaften Geruch und siiJ3lich brennenden Geschmack. Sie 
enthiilt iitherisches cJl, Harz und Extraktivstoff und wird als 
harntreibendes Mittel benutzt. Levisticum bliiht im Juni bis 
August. 

An b au: Die Pflanze wird vielfach in Bauerngiirten, besonders 
in Sachsen, angebaut; sie verlangt tiefen, frischen, etwas feuchten 
Boden und einen Abstand von mindestens Y2 m. Grabenriinder 
und sonstige unbenutzte, etwas feucht gelegene Pliitze eignen sich 
zu einer Anlage. Die Vermehrung geschieht lediglich durch Zer
teilung alter Stocke im Friihjahr oder Herbst. Die Wurzeln werden 
im Friihjahr gegraben. Die Behandlung ist im allgemeinen dieselbe 
wie bei Angelika. 

Ern te: Dieselbeisteinfacher als bei der Engelwurz, aber auch 
miihsam. 1 a solI bis 68 kg trockene Ware ergeben. 

Linaria vulgaris Mill. 
Gemeines Leinkraut, gelbes L6wenmaul, 

Wald- oder Frauenflachs usw. 

Scrophulariaceae. 
Diese allenthalben auf bebautem Boden, in Steinbriichen, an 

Ruinen, Waldriindern usw. wachsende Pflanze, welche lineale Bli.tt
ter, dichte Bliitentrauben und hellgelbe gespornte Blumen mit 
orangegelben Gaumen besitzt, war friiher offizinell, indem man 
ihre Bliitter (Herba Linariae) als zerteilendes und schmerzstillendes 
Mittel (in Form von Breiumschlagen oder Salbe) anwendete. Sie 
liebt trockenen Boden und sonnigen Standort. Zum Anbau eignet 
sich j eder, selbst der geringste Boden; die Fortpflanzung kann so
wohl durch Samen als durch Stockteilung erfolgen. Die geringen 
heute noch zur Verwendung gelangenden Mengen lassen sich leicht 
iiberall sammeln, so daJ3 zur Zeit ein Anbau kaum viel versprechen 
lieJ3e. 



124 Krautartige medizinische Pflanzen. 

Lycopodium clavatum L. 
Barlapp, Kolbenbarlapp, Drudenkraut. 

Lycopodiaceae. 
Allgemeines: Diese Pflanze bedeckt oft weite Strecken von 

Heide oder Moorgegenden, kommt jedoch auch haufig auf dem 
Boden der Nadelwalder vor; sie ist fast iiber die ganze Erde ver
breitet. Die Stengel, welche oft bis 1 m und damber lang sind, 
kriechen auf dem Boden hin. Die Sporangien stehen in Frucht
ahren, die gewohnlich zu zweien beisammen sitzen, die sporangien
tragenden Blattchen sind bei der Sporenreife gelblich gefarbt und 
etwas kleiner als die iibrigen Blatter. Die Reife der Sporen tritt 
im Juli oder August ein. Unter dem Namen Semen Lycopodii sind 
die Lycopodiumsporen offizinell und sowohl in der Medizin als 
Streupulver als auch in der Technik zum Einstauben von Formen 
noch ziemlich viel gebraucht. Lycopodium ist den Verfalschungen 
ausgesetzt wie nicht leicht eine zweite Droge. So findet man da
runter Gips, Kalziumkarbonat, Bariumsulfat, Talk, Sand, Starke, 
Pollenkomer verschiedener Pinusarten, Schwefel usw., oft sogar 
bis 20%. Die mikroskopische Untersuchung sowie verschiedene 
chemische Reaktionen lassen jedoch leicht jede Verunreinigung er
kennen. Lycopodium enthalt etwa 50 % fettes 01, femer Spuren 
eines fliichtigen Alkaloids, Zucker und bis 40% Aschenbestand
teile; es ist ein geruch- und geschmackloses, bla.Bgelbes, au.Berst 
leicht bewegliches Pulver, welches auf Wasser oder Chloroform 
schwimmt, ohne etwas an sie abzugeben. Unter dem Mikroskop 
zeigt Lycopodium eine typische Struktur. 

Anbau: So verbreitet auch die Pflanze selbst ist, so lassen 
die oben erwahnten Verfalschungen, welche die Droge im Zwischen
handel erfahrt, einen kiinstlichen Anbau nicht iiberfliissig erschei
nen. Wo Wald zur Verfiigung steht, legt man im Juli einige Stellen 
frei, bringt Heideerde darauf, wenn nicht schon vorhanden, uI).d 
kratzt mit einem eisemen Rechen den Boden locker'. Dann bringt 
man fruktifizierende Stengelteile darauf, beschwerl sie etwas mit 
Holz oder Steinen und iiberla.Bt sie der Ruhe. Man kann aber auch 
im zeitigen Friihjahr Pflanzen samt Wurzeln einsetzen. Wo einmal 
die Pflanze Wurzeln geschlagen hat, geht die Verbreitung bald von 
selbst vor sich. Die Sporen des Barlapp keimen wahrscheinlich 
nur mit Hilfe bestimmter im Boden befindlicher Pilze. 

Ern te: Man sammelt die Sporen in Deutschland, Ru.Bland und 
der Schweiz in der Weise, da.B die Ahren kurz vor der Reife im 
Juli und August geschnitten und zum Nachreifen und Trocknen 
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in GlasgefiiBen der Sonne ausgesetzt werden; dann klopft man die
selben aus und siebt. 

Marrubium vulgare L. 
WeiBer Andorn, Lungenkraut, Gottvergessen usw. 

Allgemeines: Dieses aromatische Kraut findet man auf trok
kenen Feld- und Wegrandern sowie auf Schutt ab und zu, doch 
immerhin selten. Die Blatter sindrunzeligfilzig, Blutenquirlereicb
blutig kugelig mit weiBen Bliiten. Der Saft galt fruher als Reil
mittel gegen Katarrh und Schwindsucht; ebenso waren die frischen 
Blatter, die nach Moschus riechen, offizinell als Rerba Marrubii 
alb. Man benutzt das zur Blutezeit gesammelte Kraut samt den 
Blumenspitzen auch heute nocb viel als Rausmittel. 

Anbau: Man vermehrt Marrubium entweder durch Aussaat 
Ende April oder, und zwar am besten, durch Teilung des Wurzel
stockes, welehe Arbeit im Oktober, naehdem die Stengel abge
schnitten sind, vorgenommen wird. Die Saat lauft nach 4-5Wo
chen auf. Die geteilten Pflanzen setzt man auf Beete mit 30 em 
Entfernung oder als Einfassung auf Rabatten und andere bebaute 
Beete. Marrubium verlangt einen mehr trockenen als feuehten 
Boden und ist hochst genugsam. Von 12 qm erntet man durch
schnittlich 1 kg trockene Ware. 

Melissa officinalis L. 
Garten- oder Zitronenmelisse. 

Labiatae. 
Allgemeines: Die in Sudfrankreich und der Schweiz wild

wachsende etwa % m hohe Pflanze treibt astige, vierkantige Sten
gel, mit kurzen weiehen Drusenhaaren besetzt und nach oben etwas 
zottig. Die Blatter sind lang gestielt, dUnn, herzeiformig, mit kerbig 
gesagtem Rande und kleinen Oldriisen auf der Flache; sie sind .nur 
an den Nerven etwas behaart, griin, unterseits blasser. - Ge
schmackist bitterlich, Geruchgewiirzig, zitronenartig, zumal beim 
Zerreiben. Die Blatter enthalten atherisehes 01 und Gerbsaure. 
Die Bluten stehen in 2-4 bliitigen Afterdoldchen ; die Blumenkrone 
ist klein, weiB oder schwach rotlich, vor der Entfaltung gelblich. 
Bliitezeit: Juni bis September. Offizinell sind die Blatter (Folia 
Melissae). Man benutzt sie zur Destillation von Aqua und Spiritus 
Melissae cpt. sowie zur Bereitung eines mild anregenden auf die 
Unterleibsorgane beruhigend wirkenden Tees. 

An ba u: Die Melisse gedeiht zwar uberall, doch laBt sich leicht 
beobachten, daB sie in einem fetten, trockenen, sonnig gelegenen 
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Lande einen starkeren aromatischen Geruch annimmt als in feuch
tem und schattig gelegenem Boden. Die wichtigsten Kulturorte 
fiir diese Pflanze sind zur Zeit Aken a. E., Heiligenstadt (Thiir)., 
Gotha, JenalObnitz, Saarunion (Els.), Heldrungen (Hemleben, 
Gorsleben), Colleda, Ringleben, Ha.Bleben, Wernigerode, Sonder
burg (Alsen), Soflingen b. Ulm, Heznach (Wiirttemberg). Ferner 
in Baden und im Schwarzwald und in zahlreichen sog. Apotheker
garten. 

Man kann die Melisse durch Samen vermehren, indem man den
selben im April oder Anfang Mai auf gutes nahrhaftes, sonnig ge
legenes Land sat und schwach bedeckt. Keimdauer betragt etwa 
3-4 Wochen. Wo die Pflanze zu dicht aufgegangen, hebt man sie 
aus und versetzt sie auf ein anderes Beet so, da.B ein Abstand von 
etwa 50 cm bleibt. Vor der Vermehrung durch Samen gibt man 
aber der durch Zerteilung alter Pflanzen den Vorzug. Man erhalt 
auf diese Weise viel friiher starke Pflanzen, und bediirfen diese 
weniger Pflege. Die alten Stocke miissen aIle vier Jahre durch 
Wurzelsprosse verjiingt werden, weil sie sonst leicht auswintern. 
Das Zerteilen der alten Stocke nimmt man im Herbst vor. 

Ern te: Zu J ohanni, wenn eben ein Bliitenansatz zu beobachten 
ist, macht man den ersten Schnitt, dem dann bis zum September 
gewohnlich nooh ein zweiter, eventuell unter giinstigen Bedin
gungen auch noch ein dritter Schnitt folgt. Von den abgeschnit
tenen Stengeln streift oder pfliickt man die Blatter ab und trooknet 
diese schnell an der Luft im Schatten, am vorteilhaftesten auf 
einem luftigen Dachboden. Man rechnet auf 1 a einen Ernteertrag 
von 20 kg trockene Ware. 

llientha crispa L. 
Krauseminze. 

Labiatae. 
Allgemeines: Der aufrechte oben astige Stengel entspringt 

einem kriechenden Wurzelstock. Die Blatter sind fast sitzend, herz
eiformig, wollig, wellenformig, fast blasig, eingeschnitten, gesagt. 
Die Pflanze erreicht eine Hohe von iiber Y2 m und treibt rotlich
violette Bliiten in Quirlen an der Stengelspitze im Juli und August. 
Der Bliitenkopf iiberragt die Nebenblatter. Offizinell sind die 
Blatter, welche einen brennenden (nicht kiihlenden) Geschmack und 
stark gewiirzigen Geruch besitzen. Sie enthalten ein atherisches 
OJ und Gerbsaure und werden ahnlich der Pfefferminze gebraucht. 

Als Stammpflanzen fiir die in Apotheken gebrauchten Fol. 
Menth. crisp. werden auch noch andere Menthaarten genannt, wie 
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z. B. Menth. silvestr. crispa, eine Spielart der RoBminze oder Wald
minze, Mentha sativa L., die auch den Namen Herzminze, Garten
minze fiihrt, sowie M. crispata. Oberhaupt entstehen durch Kreu
zung der Arten mancherlei oft schwer zu unterscheidende Mittel
formen; auch variieren die meisten Arten in betreff der Behaarung 
oder Kahlheit der Oberflache sowie mit kleiner oder groBer Blumen
krone und langen oder kurzen StaubgefaBen. 

Anbau: Die Krauseminze gedeiht am besten in einem guten 
feuchten Boden in etwas schattiger Lage und kann kraftige Diin
gung wohl vertragen. Die Pflanze veJ:tragt selbst harte Froste, nur 
passiert es bei alten Stocken ab und zu, daB sie auswintern, wes
halb ein Umpflanzen aIle vier Jahre geboten erscheint. FleiJliges 
Jaten und Behacken ist dem Gedeihen der Krauseminze sehrforder
lich. Die Vermehrung geschieht im Herbst oder Friihjahr durch 
Zerteilen alter Stocke oder durch Absenker im Herbst, die man 
in einer Entfernung von etwa 20 cm steckt und anfangs feucht halt. 

Ern t e: Kurz vor der Bliite wird das Kraut bei trockenem 
Wetter zum ersten Male geschnitten, was man spaterhin noch ein
mal, eventuell auch noch zweimal wiederholen kann. Von den ge
schnittenen Stengeln streift man die Blatter ab und trocknet diese 
im Schatten auf luftigen BOden. Zwischen den einzelnen Ernten 
nimmt man vorteilhaft eine fliissige Diingung vor, indem man etwas 
Schlamm aus Teichen oder Schleusen mit Stalldiinger mischt und 
mit Wasser zu einer Briihe verdiinnt, die iiber die Pflanzen hin
weggegossen wird. Kurz vor Eintritt des Winters bestreut man 
die abgeschnittenen Stocke mit frischer Erde, damit die Wurzel 
im folgenden Jahre besser treibt. 

Den Ernteertrag von 1 a berechnet man auf 22 kg. 

Mentha piperita L. 
Gemeine Pfefferminze. 

Labiatae. 
Zu denjenigen Kulturen, welche am meisten Aussicht auf Ren

tabilitat haben, gehOrt die der Pfefferminze. Ob Mentha pipt. als 
eine eigene Art zu bezeichnen ist oder als ein Bastard zwischen 
verschiedenen Menthaarten, bes. Menth. aquat. und M. viridis, da
ruber ist man noch im Zweifel. Man begegnet der Anschauung, 
daB verschiedene Varietaten von Mentha unter besonderen Um
standen in die menthokeiche Kulturform M. piperita iiberzugehen 
vermogen, zumal der Habitus dieser Pflanze in den verschiedenen 
Kulturen sich oft deutlich verandert 1. 

1 Vgl. Dr. A. R e c 1 air e: Die Pfefiermrnze und die im Deutschen 
Reich wild vorkommenden Minzearten. Heil- u. Gewiirzpfl. II. Jahrg. Heft 1. 
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Allgemeines: Mentha pipt. hat einen 1-3 Fu13 hohen vier
kantigen astigen, rotlich angelaufenen Stengel, gegenstandige ge
stielte eirunde und gesagte Blatter, die oberseits kahl und dunkel
griin, unterseits an den Nerven mit kleinen steifen Haaren besetzt 
und uberall mit gelben glanzenden Driischen bedeckt sind. Die 
Blutenstiele stehen zu 10-16 an der Spitze des Stengels bei
sammen; die lippenformigen Bluten sind rotlich oder dunkellila. -
Bliitezeit: August und September. 

Anbau: Die Pfefferminze kommt zwar in jedem Boden fort, 
gedeiht aber am besten in einem leichten, lockeren, nicht lehmigen 
Boden in halbschattiger feucht-warmer Lage. Freihalten von Un
kraut und Anharken des krustig gewodenen Bodens ist erforderlich. 
Bei neuen Anlagen wird der Boden mit Kompost oder verrottetem 
Mist gediingt. Vorzuglich eignet sich dazu Schlamm aus Teichen, 
Senkgruben oder Schleusengraben, also ein Unrat, wofiir sonst 
gewohnlich keine Verwendung ist. Erwiesen ist ein starkes Kali
bediirfnisl. Die Pfefferminze verlangt Bodenwechsel, meist steht 
sie in Fruchtwechsel mit Gerste. In England, wo man die Pflanze 
hauptsachlich zu dem Zwecke der cJldestillation anbaut, hat man 
die Erfahrung gemacht, daB sich bei keiner anderen Pflanze der 
EinfluB des Bodens mehr bemerklich macht als bei der Pfeffer
minze, was den Gehalt derselben an atherischem (jI betrifft. Es 
kommt vor, daB das Kraut zweier nebeneinander gelegenen Felder 
einen bemerklichen Unterschied hinsichtlich des Olgehalts zeigt; 
ja man hat sogar schon beobachtet, daB junge, in Mitscham ge
zogene und dann in das benachbarte Kirchspiel Carshalton ver
setzte Pflanzen bei der Destillation Ollieferten, welches nicht aIlein 
von dem der in Mitscham verbliebenen Pflanzen in der Quantitat, 
sondern sogar im Geruch abwich. Gleiches hat man auch in 
Deutschland beobachtet. 

Die Pfefferminze wie uberhaupt aIle Minzen verbreiten sich 
durch Wurzelsprosse oder Auslaufer nach allen Seiten. Diese bilden 
neue Pflanzen, wahrend die alten bald absterben und gro13e Lucken 
in den Beeten hinterlassen. Aus diesem Grunde mussen dieMinzen
anlagen aIle zwei Jahre umgepflanzt werden. Mancherorts erspart 
man sich die Muhe des Umpflanzens, indem man die Felder um
grabt oder behackt, eggt und hinterher walzt. Hierdurch entsteht 
eine Art von Verpflanzen durch Wechseln des Platzes. Andere 
graben oder hacken nur die kahlen SteIlen nach dem letzten Schnitt 
im September um un.d bepflanzen sie mit dane ben ausgestochenen 

1 V gl. P i I z: Mentha pipt. und ihre Ansprnche an den Vorrat von 
Pflanzennahrstoffen im Boden, Zeitschr. fiir landw. Versuchswesen in 
Osterreich 1912. - Heil. u. Gewiirzpflanzen II. Jahrg. Heft 3. 
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Pflanzen; doch sind aIle diese Verpflanzungsarten nur sehr unvoIl
kommen und konnen das regulare Umpflanzen auf einen anderen 
Platz schon darum nicht ersetzen, weil die Felder bald mit Un
kraut uberzogen wiirden. Bei Neuanlagen pflanzt man die Senker 
Ende April in einer Entfernung von 15-20 cm (auf den Quadrat
meter rechnet man 25 Stuck). Will man die Pfefferminze im groBen 
anbauen, so legt man die zerteilten Pflanzen im Friihjahr wahrend 
des Pflugens in die Furchen und tritt sie hinterher an, war der 
Boden etwas zu mager, so kann in der ersten Wachstumsperiode 
mit kiinstlichem aber nur ganz mildem Dunger nachgeholfen wer
den, wozu sich Streuen von Hornmehl oder BegieBen mit AufguB 
von Hornspanen und Hufabfallen vorzuglich eignet. - Die Vermeh
rung geschieht fast ausschlieBlich nur durch Wurzeln, nicht durch 
Samen. 1m zweiten Jahr hat man genugend Pflanzenmaterial 
ubrig fur eine 14-15mal so groBe Flache. Man kann auch die 
Spitzen der kraftigeren Triebe mit dem obersten Blattpaare vor 
Beginn des zweiten Blattpaares in Friihbeetkasten pikieren. Auf 
diese Weise erhalt man binnen 14 Tagen Pflanzen zum Ausbessern 
der Kulturen oder zu neuen Anlagen. nber Winter ist eine leiehte 
Bedeekung mit Stallmist oder Komposterde sehr vorteilhaft, teils 
zum Sehutze gegen den Frost, teils um dem Boden die erforderliehe 
Pflanzennahrung zuzufiihren. 

Ern te: Pfefferminze wird zweimal gesehnitten; der erste 
Sehnitt - es ist eigentlieh kein soleher, denn die Blatter werden 
abgestreift - findet zwischen Mitte und Ende Juli kurz vor der 
Blute statt, der zweite Mitte September. Der erste ist der beste, 
er liefert nur Blatter, die eigentliche Apothekerware; der letzte 
liefert aueh Sprosse, die vorwiegend zur Oldestillation verwandt 
werden. Das Sehneiden des Krautes gesehieht mittels einer Schere 
(Sehafsehere, Buehsbaumschere), im groBen mit Sieheln und Sensen 
etwa. 6-8 em uber dem Erdboden. - Es ist zweckmaBig, die Blatter 
frisch von den Stengeln zu pflucken bzw. zu streifen um Raum 
beim Troeknen zu ersparen, aueh weil bei dem Entblattern trok
kener Ware die Blatter leieht breehen. Das Troeknen gelingt am 
besten im Sehatten auf luftigem Daehboden. 

Es ist zweekmaBig und erhoht den Ertrag sehr, wenn man naeh 
dem ersten und zweiten Sehnitt eine leiehte Kompostdiingung an
wendet, indem man Diingererde oder alten Diinger uber das Beet 
streut. Diese Prozedur fiihrt man am erfolgreiehsten kurz vor ein
tretendem Regen aus. Bei anhaltender Trockenheit ist aueh Be
wasserung notig, da sonst die Blatter gelb und leieht von ErdflOhen 
befallen werden. 

Das Ertragnis belauft sieh bei sachgemaBer Behandlung auf 20 
Meyer, Arzneipflanzenkultur, 6. Aufl. 9 
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bis 30 kg trockener Blatter pro Ar. Es empfiehlt sich als Neben
nutzung auf der Menthakultur gleichzeitig hochstammige Beeren
straucher oder kleine Obstbaumchen zu ziehen. Die meiste Pfeffer
minze wird in Thiiringen gebaut, und wird eine Sekundareisenbahn, 
die Saale-Unstrutbahn, spottweise die Pfefferminzbahn genannt. 
Der Haupthandelsplatz ist das preuJ3ische Stiidtchen Colleda, wo 
etwa 200 Morgen unter Pfefferminzkultur stehen. An eine Ober
produktion ist durchaus noch nicht zu denken, zumal die cJIdestil
lation sehr in Blute steht. Schimmel-Miltitz allein verarbeitet 
jahrlich gegen 300000 kg frischen Krautes. 

Pfefferminzblatter schmecken und riechen kraftig nach dem 
darin zu 1-1,2% enthaltenen atherischen 01. Dieses besteht aus 
Menthol und Menthon. Die Blatter finden in Teeaufgussen als 
Magenmittel Verwendung und dienen zur Bereitung von Oleum 
Menth. pipt., Aqua Menth. pipt. und Sirupus Menth. pipt. 

Da die Pfefferminzblatter ausschlieBlich aus Kulturengewonnen 
werden, so kommt eine Verfalschung der Handelsware kaum vor, 
auch ware eine solche leicht am Geruch zu erkennen. Die sonst 
ahnlichen Blatter von Mentha viridis sind ungestielt, die von 
Mentha crispa wellenformig, mit gekrauseltem Rande. 

Leider wird Mentha pipt. nicht selten von einer Krankheit be
fallen. Puccinia graminis (Getreiderost) macht sich kurz vor der 
Blute bemerkbar, indem die gelbrotgefarbten Acidien auf kleinen 
Gewebepolstern der Blatter und jungen Zweige erscheinen, die sich 
rasch uber die ganze Kultur verbreiten. 1m weiteren VerIauf der 
Entwicklung wird die Epidermis der befallenen Blatter von den 
Teleutosporenhaufchen durchbrochen.- Um die Verbreitung dieses 
Pilzes zu beschranken, ist in erster Linie die moglichst, ganzliche 
Entfernung der Pflanzen notig; am besten werden sie verbrannt. 
Bei nicht allzu groBen Flachen genugt es, die Pflanzen bis kurz 
uber der Erde abzuschneiden und eine Bestaubung mit Schwefel
hlute vorzunehmen, welche man in einen weitmaschigen Sack fullt 
und auf den Boden aufklopft. Vielfach tragt die Schuld an dem 
Auftreten dieser Krankheit unrichtige oder ubermaBige Diingung 
oder Mangel an freier Luft. 

Menyanthes trifoliata L. 
Bitterklee, Fiebertee usw. 

Gen tianaceae. 
AUg e m e in e s: Diese krautartige Pflanze wachst auf sumpfigen 

Wiesen und Torfmooren in Mittel- und Nor~europa, dem nordlichen 
Asien und in Amerika, eine schOn bluhende Pflanze mit kriechen-
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dem Wurzelstock. Der Stengel ist fingerdick, fleischig, weitkrie
chend, gegliedert, seine Enden ganz von hautigen, trockenen Schei
den bedeckt, daselbst zwei Blatter und einen Schaft tragend. Die 
Blatter sind dreizahlig mit saftigen, fast lederigen, eirunden Blatt
chen. Der Bliitenschaft tritt unmittelbar unter den diesjahrigen 
Blattern aus der Achsel einer Stengelscheide hervor und tragt eine 
hiibsche Bliitentraube von 10-20 weiBen oder blaBroten Bliiten 
mit weiBem Bart und zuriickgezogimen Zipfeln. Die Staubbeutel 
sind erst mennigrot, dann violett. Die Pflanze bliiht im Mai und 
Juni. Die Bliite gleicht fast einer Hyazinthe. - Die geruchlosen 
sehr bitteren Blatter sind als Folia Trifolii fibrini, das daraus 
bereitete bittere Extrakt (Bitterklee-, Fieberklee-Extrakt), welches 
gegen Tragheit der Verdauungswerkzeuge und Unterleibskrank
heiten angewandt wird, als Extractum Trifolii fibrini offizinell. Das 
Kraut enthalt einen eigentiimlichen, nicht kristallisierbaren Bitter
stoff von hellgelber Farbe, das Menyanthin. 

An b au: Wassergraben, Teiche oder Siimpfe eignen sich vor
ziiglich zum Anbau von Bitterklee. Bei dem nicht aIlzu haufigen 
Vorkommen der Pflanze in der freien Natur und der nicht unbedeu
tenden Nachfrage diirfte sich eine Kultur recht wohl empfehlen, 
zumal eine solche hochst einfach ist. Man verfahrt ganz ahnlich 
wie beim Kalmus, indem man Wurzelstocke in den Boden wirft, 
dieselben in den Schlamm andriickt und mit etwas Erde bedeckt. 

Orchis mascula L. 
Mannliches Knabenkraut. 

Orchis ltlorio L. 
Knabenkraut, Kuckucksblume, kleine Ragwurzel. 

Orchis militaris L. 
Helmartiges Knabenkraut. 

Orchis lusca Jacq. 
Braunes Knabenkraut. 

Orchideae. 
Allgemeines: AIle diese Arten von Knabenkrallt besitzenzwei 

fleischige eiformige Knollen am Grunde des Stengels, woraus Salep 
gewonnen wird. Die auf feuchten Waldwiesen nicht selten vor
kommenden Pflanzen sind etwa 30 cm hoch. Die Blatter sind 
lanzettformig, dunkelgriin; die Blilten stehen in lockerer Ahre, sind' 
schOn purpurn gefarbt und durch eine gespornte dreizipflige Lippe 
charakterisiert. Sie bliihen im Mai und Juni. Offizinell sind die 
Knollen (Tu bera Salep). Durch das dem Trocknen vorausgegangene 

9* 
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Abbriihen werden diese durchscheinend und hornartig fest, innen 
und auBen schmutzig wei6. - Der Geschmack ist schleimig fade, Ge
ruch fehlt. Der Salep enthalt viel Schleim (bis48 % ) und Starkemehl. 
Er wird gegen Diarrhoe in Form von Mucilago Salep gebraucht. 

Anbau: Derselbe gelingt nicht immer leicht. Der Same der 
Knabenkrauter keimt nur beim Vorhandensein bestimmter Pilze 
im Boden. Diese Pilze leben auch im Innern der Orchideenwurzeln, 
und muB durch alte Wurzeln fUr Verbreitung der Pilze im Boden 
vor der Aussaat gesorgt werden. Man kann eine Anlage auch durch 
Knollen vornehmen, die man im Herbst etwa 10 cm tief bei 15 cm 
Abstand legt. Feuchte, wenn auch schlechte Wiesen, die man nach 
der Grummeternte umgepfliigt und klar geeggt hat, eignen sich 
dazu. Zwei Jahre laBt man die Knollen in der Erde liegen, wahrend 
welcher Zeit Gras angesat und geerntet werden kann. 

Ernte: 1m Herbste des zweiten Jahres werden die Knollen 
gegraben. Man findet stets an jeder Pflanze zwei Knollen, von 
denen die eine weiche, runzelige (Mutterknolle), die bluhende Pflanze 
tragt, wahrend die andere glatte, prall gefiillte (Tochterknolle), fur 
die nachste Vegetationsperiode bestimmt ist; diese allein kommt 
in Betracht fur die Salepgewinnung. Man reinigt sie, uberbriiht 
sie mit kochendem Wasser und trocknet sie entweder auf Horden 
oder praktischer noch, indem man sie auf Faden zieht. Es unter
liegt keinem Zweifel, daB mit der Zeit der Salepbau sich zu einem 
wichtigen Kulturzweig gestalten wird; der Verbrauch steigert sich 
von Jahr zu Jahr. Die Hauptzufuhren kommen aus der Levante, 
doch geniigen diese dem laufenden Bedarf nicht annahernd. Weil 
die Orchisknollen sehr tief unter der Erde zu finden sind, lassen 
sie sich nicht ausgraben, ohne die Wiesen zu beschadigen, so daB 
die Wiesenbesitzer sich dies wohl kaum gefallen lassen. Es kann 
also mit gutem Gewissen derAnbau dieser wichtigen Arzneipflanzen 
empfohlen werden. 

Es gibt auBerdem noch eine Reihe von salepliefernden Orchi
deen, deren Knollen nicht rund, sondern handformig gestaltet sind, 
wie z. B. O. maculata, Platanthera bifoliata usw. Dieser sog. Hand
chensalep wird nicht angebaut, wohl aber in der Natur gesammelt, 
besonders im ·Spessart. 

Origanum vulgare L. 
Wilder Majoran, gemeiner Dost, Wohlgemut. 

La biatae. 
Allgemeines: Wir finden diese Pflanze ziemlich haufig an 

steinigen trockenen Orten, besonders an den Abhangen von Kalk-
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bergen und in lichten Waldern. Sie wird bis Y2 m hoch; die Blatter 
sind eiformig, mehr oder weniger spitz, der Kelch driisig, kurz
haarig mit purpurnem Saum. Sie bliiht von Juli bis Oktober und 
tragt kegelige Kopfchen, braune Kelche und rosen- oder fleisch
rote Blumen. Das atherische OJ (01. Origan. vulgar.), spanisches 
Bopfen- oder Dostenol, dient als beruhigendes Mittel bei Zahn
schmerzen. AuBerdem wird das Kraut (Herba Origan.) in Apo
theken noch viel verlangt. 

Anbau: Man sat denSamen im Friihjahr auf trockenwarme 
Platze mit leichtem Boden moglichst in Reihen, ohne mit Erde zu 
bedecken; derselbe bedarf 4-5 Wochen zur Keimung. Man erntet 
kurz vor der Bliite. 

Paeonia officinalis L. 
Gichtrose, Pfingstrose, Klatschrose usw. 

Ran unc u la c e a e. 
A llg e me i n e s: Man findet diese oft sehr umfangreiche Biische 

bildende Pflanze mit ihren leuchtend roten Bliiten haufig in Garten. 
Die ausdauernde Wurzel treibt mehrere Stengel mit abstehenden 
Asten. Die Blatter sind doppelt dreizahlig, die unteren langgestielt, 
die oberen kleiner mit kiirzeren Stielen. Die Kelchblatter iiber
dauern die Blumenblatter. Die purpurne Bliite ist meist ganz ge
flillt, selten kommen fleischfarbige oder bunte Bliiten vor. Die 
Staubfaden sind rot, die Staubbeutel gelb. In friiheren Zeiten 
galten Wurzelstock und Samen als heilkraftig. Die Wurzel diente 
friiher in Pulvedorm (sog. Markgrafenpulver) gegen Epilepsie und 
stand schon im Altertum als Mittel gegen Gicht und einige andere 
Krankheiten in hohem Ansehen. Die auf Schniire gereihten Samen 
werden zuweilen heute noch den Kindern zur Erleichterung des 
Zahnens um den Bals gehangt (Zahnkorallen). Die Blumenblatter 
werden der Farbe wegen dem Raucherpulver oder gewissen Tee
mischungen zur Verschonerung zugesetzt, doch sind dieselben zu 
diesem Zweck fast ganzlich zu entbehren, da Flor. Rhoeados und 
eventuell auch rot gefarbte Iriswurzel oder Pomeranzenmark einen 
sehr preiswerten und guten Ersatz bieten. 

An b au: Die Gichtrose wachst in j edem Boden, der eher trok
ken als feucht sein soIl, auch im Schatten. Die Fortpflanzung er
folgt durch Wurzelteilung. Man gibt den Pflanzen etwa % m Ab
stand. Im allgemeinen diirfte bei der allgemeinen Verbreitung dieser 
beliebten Gartenpflanze ein Anbau nicht lohnen. 

Ern t e: Man sammelt die Blumenblatter, wenn sie eben ab
fallen wollen, an trockenen Tagen und trocknet sie im Schatten, 
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da die Sonne die Farbe bleichen wiirde. Von den Wurzeln grabt 
man nur die starksten Stiicke im Herbst aus. 

Pimpinella saxifraga L. und P. magna L. 
Gemeine weiBe Pimpinelle, Steinpeterlein, Bibernell. 

Umbelliferae. 
Allgemeines: Diese beiden iiber ganz Europa und Vorder

asien verbreiteten Pflanzen liefern uns die Pimpinellwurzel, die 
seit dem friihen Mittelalter vielfach als Heilmittel gebraucht wurde 
und auch noch heute als Volksmittel gegen Heiserkeit sehr gang bar 
ist. Wahrend Pimpinella saxifraga mehr auf steinigen Grasplatzen 
zu finden ist, bevorzugt PimpineIla magna nasse Wiesen. Beide 
Pflanzen haben einfach gefiederte Blatter. Die vor dem Aufbliihen 
iiberhangenden Dolden tragen weiBe Bliiten. Die Wurzel der erst
genannten .Art ist iiber federkieldick, meist einktipfig und einfach, 
die der zweiten tifters verzweigt, oben stets mehrktipfig. Beide sind 
schwach geringelt, der Quere nach warzig, auBen braun, mnen 
weiB. Geruch eigentiimlich bocksartig, Geschmack siiBlich, hinter
her scharf beiBend. Die Bibernellwurzel enthalt atherisches 01, 
Harz, Zucker usw. Sie dient zur Tinctura Pimpinellae (auch Ex
trakt). 

An b au: Diese Pflanzen verlangen keinen besonders guten 
Boden. Man sat den Samen im Friihjahr diinn in Reihen aus, be
hackt das Land und grabt die Wurzeln im dritten Jahre. 

Polygala vulgaris L. 
Gemeine Kreuzblume, Kreuzwurzel. 

Polygaleae. 
Allgemeines: Dieses kleine auf Wiesen und Triften haufig 

vorkommende Kraut zeigt aufsteigenden Stengel, aIle Blatter stehen 
abwechselnd, die Bliitentrauben stehen endstandig. Die Bliiten 
sind intensiv blau oder rot, selten weiB gefarbt. 1m Gegensatz zu 
der folgenden Polygalaart besitzt P. vulgar. keinen bitteren Ge
schmack, doch wird das Kraut als Magenmittel noch ab und zu 
gebraucht. 

Der Anbau dieser Pflanze diirfte kaum lohnen. 

Polygala amara L. 
Bittere Kreuzblume. 

Polygaleae. 
Allgemeines: Diese der vorigen Polygala vulgar. ganz ahn

liche Pflanze findet man nicht selten auf trockenen Wiesen. Die 
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dunne gelbliche Wurzel treibt fingerlange Stengel sowie eine Ro
sette eimnder oder spatelformiger, ziemlich groBer, grundstandiger 
Blatter. Die Stengel sind mit kleinen lanzettlichen Blattern be
setzt und tragen in endstandigen Trauben kleine blaue oder weiBe 
Bluten mit je zwei blumenblattartigen Kelchblattern (sog. Flugel). 
Geschmack ist stark bitter, Geruch schwach. Man benutzt die 
ganze Pflanze in der Blute samt Wurzel (Herba cum Radice Polygal. 
amar.). 

Auch diese Pflanze durfte kaum mit groBem Nutzen zu kulti-. . 
VIeren seln. 

Poly gala Senega L. 

Senega- oder Klapperschlangenwurzel. 

Polygaleae. 
Allgemeines: Diese in Nordamerika auf trockenen Hugeln 

wachsende Pflanze ist wegen ihrer Wurzel sehr geschatzt. Die 
federkieldicke, mehrkopfige, haufig gewundene Wurzel ist auf der 
AuBenseite hockerig, von gelber Farbe und hat sprode Konsistenz. 
Geschmack ist kratzend, Geruch schwach; die Abkochung schaumt 
beim Schtitteln, bedingt durch das mit dem Saponin identische 
Senegin. AuBerdem enthalt die Wurzel Harz, Gummi, Gerbstoff, 
Virginsaure, doch ist sie ohne Starkemehl. Sie dient zu Decoctum, 
Extractum und Sympus Senegae gegen Husten. 

An b au: Mit groBer Wahrscheinlichkeit lieBe sich Senega in 
geeigneten Gegenden Deutschlands kultivieren. Jedenfalls ist ein 
Versuch schon vom wissenschaftlichen Standpunkte anzuraten. 
Leider ist es schwer, keimfahigen Samen zu erhalten. So sind wir 
bekanntlich selbst uber die physiologische Bedeutung des anatomi
schen Baues der Wurzel nur auf Wahrscheinlichkeitsgrunde ange
wiesen; denn trotzdem Arth ur Meyer schon vor Jahrzehnten den 
Wunsch nach lebenden Pflanzen aussprach, sind solche bei uns 
noch nicht einmal in den botanischen Garten vertreten. Es wurde 
eine GroBdrogenfirma wie Gehe, Bruckner, Lampe, Caesar & Loretz 
oder andere sich ein groBes Verdienst erwerben, wenn sie lebende 
Rhizome dieser Pflanze einfuhren wtirde. Das Experiment ist doch 
mit Hydrastis canad. ganz vorzuglich gelungen. 

Der Verbrauch von Rad. Seneg. ist ein gewaltigerl. 1900 wurde 
in einem reichen Erntejahr der Gesamtertrag auf 300000 Pfund 
(engl.) angegeben, 1903 (Mittelernte) auf 200000 Pfund. Die Senega
ernte ist nicht ausschlieBlich von dem Gedeihen der Pflanzen ab
hangig. Beim Freiwerden von Arbeitskraften durch geringe Ge-

1 Beitrag zur Handelsgeographie der Drogen von O. Tun man n in Bern. 
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treide- oder Baumwollernte und durch schlechten Geschaftsgang 
steigt der Ernteertrag, ebenso bei fruhzeitigem SehluB der Ge
treideernte. Starke Froste im Spatherbst hemmen die Ernte. Dureh 
diese Verhaltnisse werden groBe Preisdifferenzen bedingt, und ist 
die Droge ein Spekulationsobjekt. Ein New Yorker Maximalpreis 
war 1913 mit 1 S 15 c per 1 Pfund (engl.), ein niedriger Preis 1901 
mit 30 Cents fur das gleiche Quantum. In Hamburg waren niedrige 
Preise 1898-1899 mit 291 Mk. pro 100 kg, hohe Preise 1904 und 
1905 mit 489 Mk. Heute wird in Deutschland 1 kg mit etwa 6,00 
bis 7,00 RM gehandelt. 

Die Einfuhr in Hamburg betragt jahrlieh imDurchschnitt gegen 
60000 kg. 

2/3-% der Einfuhren kommen aus den Vereinigten Staaten 
(New York), der Rest direkt aus Kanada oder uber England. Aller
dings fuhrt Hamburg auch Senega wieder aus. J edenfalls ist Senega
wurzel eine Droge, die trotz aller modernen chemischen Erzeug
nisse im Gebrauch nieht zUriickgegangen ist. Sicherlich wiirde die 
Anwendung noch mehr zunehmen, wenn die Droge billiger wurde. 
Es ware nue zu wiinschen, da.B es bald gelange, Kulturen in Deutsch
land anzulegen. 

Polygonum Bistorta L. 
Sehlangenkraut, Natterknoterieh. 

Polygoneae. 
Allgemeines: Auf nassen Wiesen, besonders im Gebirge, trifft 

man diese Pflanze ziemlich haufig an. Die Blatter sind unten blau
griin, die oberen mit herzformiger Basis ansitzend. Der Wurzel
stock ist doppelt gekrummt, Bluten rosenrot. Die Wurzel (Radix 
Bistortae) war friiher offizinell. 

Anbau: Bei der beschrankten Anwendung der Wurzel durfte 
heute kaum ein Anbau lohnen. Derselbe hiitte ahnlich, wie bei 
Arnica angegeben, zu geschehen. 

ptarmica moschata Dc. 
Achillea moschata W ulf. 

Honigkraut. 
Compo sitae. 

Allgemeines: Ein kahles, schwaeh nach Moschus riechendes 
Pflanzchen der Alpen (namentlich Schweizer Alpen) mit stark zer
teilten Elattern und kleinen trugdoldenartig angeordneten Eluten
kopfchen, welches nebst zwei anderen Alpenpflanzen, der A. atrata 
L. und der weiBwolligen A. nana L., das echte Genippi (Genipi, 
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Genepi) der Schweizer bildet und auch in der Pharmazie als Herba 
Ivae oder Genippi veri als starkendes Mittel bei Magenschwache, 
Diarrhoe usw. verwendet wird. Sie ist ein Bestandteil des Schweizer 
Tees und wird namentlich zur Bereitung des Ivalikors benutzt, 
welcher nebst anderen ihrer Praparate viel exportiert wird. 

Anbau: Auf etwas feuchtem Boden in hoherer Lage laBt sich 
die Pflanze genau me Arnica recht gut kultivieren. Man sollte 
sich wirklich dafur interessieren, denn die Nachfrage steigt fort
wahrend, und durfte die Pflanze noch einmal eine Hauptrolle im 
Arzneischatz spielen. 

Pulmonaria officinalis L. 
Lungenkraut. 
Boragineae. 

Allgemeines: Diese krautartige Pflanze, welche uns eine der 
ersten FruhJingsblumen bringt, findet sich in Deutschland aller
warts in Laubgeholzen, Waldern, an Bachen wild mit erst hellroten, 
dann violetten, zuletzt dunkelblauen Bluten. Dieselben haben einen 
glockig-fiinfkantigen Kelch, eine trichterformige Blumenkrone, 
funf StaubgefaBe und vier getrennte Fruchtknoten, die sich zu vier 
einsamigen NuBchen entwickeln. Das saftige Kraut wie die Wurzel 
war als Herba et rad. Pulmonariae maculosae als Mittel gegen Blut
speien, Heiserkeit und Halsentzundung fruher offizinell und er
freut sich auch heute noch immer lebhafter Nachfrage in Apo
theken. 

Anbau: Pulmonaria erfordert Kalkboden, ist sonst aber wenig 
anspruchsvoll und gedeiht auch im Halbschatten. Die Vermehrung 
geschieht durch Samen, den man im Herbst aussat. Spaterhin 
pflanzt sich Pulmonaria von selbst fort, und kann man sie verwil
dern lassen. 

Pyrethrum (Chrysanthemum) roseum Bieb. 
Pyrethrum (Chrysanthemum) cinerariaefolium Trev. 

Persische Kamille. 

Compo sitae. 
Allgemeines: Die Stammpflanze des echten persischen oder 

kaukasischen Insektenpulvers ist die in den Gebirgsgegenden Klein
asiens wachsende persische Kamille (Pyr. roseum Bieb.); die gleiche 
Wirkung besitzt eine in Montenegro und Dalmatien einheimische 
und dort kultivierte Art: Pyrethrum cinerariaefolium Trev.; es 
werden auBerdem noch genannt: Pyrethrum caucasic., carneum 
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usw., die aber meist unwesentliche Spielarten sind. Wie aile Chry
santhemumarten sind Bruch diese beiden prachtige Zierpflanzen. Es 
sind ausdauernde Stauden von 30-40 cm Rohe mit zierlichen tief 
eingeschnittenen Blattern und einzeln stehenden groBen hellroten 
Bliiten. Pyrethrum roseum hat etwas dunklere Bliiten, Pyrethrum 
cinerariaefolium hat graugriine breitere Bliitter. 

Anbau: Die groBe Nachfrage nach Insektenpulver hat schon 
liingst zu ausgedehnten Kulturen dieser Pflanze ailerorts Veranlas
sung gegeben. Die Kultur macht absolut keine Schwierigkeit und 
weicht nicht ab von der anderer mehrjiihriger Pflanzen. Es sind 
zwar ausdauernde Stauden, doch empfiehlt es sich, dieselben ofters 
neu aus Samen zu ziehen, weilalte Pflanzen schlecht werden. Stock
teilung liefert keine so krii.ftigen Pflanzen. Sie gedeihen auf jedem 
Boden in trockener sonniger Lage. Um gutes Insektenpulver dar
aus zu gewinnen, darf man sie nur in magerem Boden ziehen. 
Kalk- und Mergelboden eignet sich besonders dazu. Man sat den 
feinen Samen, der heute ohne Schwierigkeiten aus groBeren Samen
handlungen zu beschaffen ist, im April oder Mai auf guten Garten
boden diinn aus und bedeckt ihn schwach. Wo die Pfliinzchen zu 
dicht stehen, verzieht man und bringt die ausgezogenen Pflanzen 
auf ein anderes Beet in einem Abstand von 10-15 cm. Man lege 
die Beete nur ganz schmal an, damit das tagliche Abpfliicken der 
Bluten nicht erschwert und der Boden zwischen den Pflanzen dabei 
nicht so fest getreten wird. Das Behacken der Beete ist jahrlich 
nur einmal notig vor der Blute, auch reinigt man die Pflanzen von 
trockenen Bliittern. Im Winter gibt man den Pflanzen einen 
leichten Schutz. Frische Diingung ist den Pflanzen nicht zutrag
lich, und ist auch eine neue Anlage nur auf ein solches Stuck Land 
zu bringen, das im Jahre vorher stark gediingt wurde. 

Ernte: Die vollkommen aufgebliihten BIumen werden mog
lichst aile Tage zu ganz trockener Zeit ohne Stiel gepfliickt. Beson
dere Sorgfalt ist auf das Trocknen der Bliiten zu verwenden. 1m 
allgemeinen ist das Trocknen im Schatten auf luftigen BOden vor
zuziehen, doch geschieht es auch in der Sonne; ofteres Wenden 
empfiehlt sich, weil sonst leicht Moder entsteht; auch diirfen nur 
vollstiindig ausgetrocknete BIiiten eingepackt werden. Der Trocken
ve:r;lust wurde auf 73,4% des Gewichtes berechnet. 

Urspriinglich verstand man unter dem Namen Insektenpulver 
nur das persische oder kaukasische 1., welches aus den gemahlenen 
BIiitenkopfchen von Pyrethrum oder Chrysanthemum roseum, 
Pyrethrum carneum oder caucasic. besteht. Spiiter ist das Dalma
tiner Insektenpulver mehr in Aufnahme gekommen, welches durch 
Mahlen der BIiitenkopfe von P. cinerariaefol. gewonnen wird. Beide 
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Sorten Insektenpulver sind mit bloBem Auge nicht zu unterschei
den und bilden ein graugelbes Pulver, das in frischem Zustande 
sich durch eine etwas lebhaftere Farbung auszeichnet. Die Wirk
samkeit beider Pulver ist bedingt durch die Sorgfalt, welche beirn 
Sammeln, Trocknen und Vermahlen der Bliitenkopfe angewendet 
worden ist sowie durch die moglichst frische Beschaffenheit. Die 
wirksamen Bestandteile der Pyrethrumbliiten sind mit Sicherheit 
noch nicht ermittelt, ebensowenig die Art der Wirkung auf die 
Insekten. Nach Dr. Gilg sollen die Bliiten folgende Bestandteile 
aufweisen: atherisches 01, Rarze, Chrysanthemin, Pyrethrosin und 
Pyrethrosinsaure1• Es solI das Insektenpulver die Atmungsorgane 
der Insekten verstopfen. Das Insektenpulver muB fein zerteilt und 
moglichst durch einen Zerstauber in der Luft aufgewirbelt ange
wendet werden. Einige Importeure von Insektenpulver bringen 
ihre Ware unter einer ihrer Firma geschiitzten Marke in den Randel, 
wie z. B. Zacherlin, Turmalin usw. 

Rheum L. 
Rhabarber. 

Allgemeines: Diese zur Familie der Polygoneae gehorige ist 
eine dem Ampfer nahestehende Pflanzengattung, die sich von dem 
Ietzteren durch ein aus sechs gleich groBen Abschnitten bestehen
des Perigon, neun StaubgefaBe, dreikopf-schiidformigeNarben und 
eine dreifliigelige SchlieBfrucht unterscheidet. Samtliche Arten der 
Gattung Rheum sind sehr stattliche Krauter Mittelasiens mit einem 
starken astigen, fast fleischigen Wurzelstock. Der Stengel ist auf
recht, erreicht die Starke eines Armes, ebenso die Aste. Die Knospe 
ist von einer groBen hautigen Scheide umhiillt. Die Blatter sind 
sehr. groB, ganz oder gelappt. Der mii.chtige rispenformige Bliiten
stand ist aus kleinen weiBlichen oder roten Bliiten zusammen
gesetzt. 

Von groBer Bedeutung ist Rhabarber wegen des Wurzelstockes. 
Das Rhizoma Rhei des Deutschen Arzneibuches kommt vornehm
lich aus den chinesischen Provinzen Jiin-nan und Szetschuan so
wie aus Tibet und stammt von Rheum officinale Baillon und wahr
scheinlich auch von Rheum palmatum L., var. tanguticum Regel. 
Der Verbreitungsbezirk der Rheumpflanzen liegt auf dem groBen 
Plateau von Mittelasien in einer Rohe von II 000 FuB iiber der 

1 Von Dr. R ud. K u r az:' Zur Frage del' Wirksamkeit des in der Kultur 
gewonnenen Insektenpulvers. Heil- u. Gewij.rzpflanzen, I. Jahrg., Heft 2. 

Uber die physiolog. Wirkung des zu Korneuburg bei Wien gewonnenen 
Insektenpulvers vgl.: Archiv fUr Chemie und Mikroscppie, Jahrg. VIII, 
Heft 1 u.2, sowie Jahrg. X, Heft 1. 
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Meeresflache zwischen dem 22. und 40. 0 nordlicher Breite. Die 
Pflanzen wachsen dort ohne jede Kultur, und zwar in einem sandig
lehmigen trockenen Boden, der von Maulwiirfen und anderen Nage
tieren durchwiihlt und locker gehalten w4'd. Man hat beobachtet, 
daB der bessere Rhabarber in einem tiefgriindigen sand- und kalk
reichen Lehm wachst, welcher nie anhaltend feucht ist, aber aus 
der Tiefe immer etwas Feuchtigkeit an sich ziehen kann. Da man 
das vorzugliche Gedeihen der Rhabarberpflanzen auf wenig nahr
haftem Gipsboden beohachtet hat, liegt der Gedanke nahe, daB 
Gipsboden sowie Gips- und Kalidiinger vorteilhaft auf die Be
schaffenheit der Wurzeln einzuwirken vermogen. 

Die Rhabarberwurzel bildet gelbe, dicke, verschieden gestaltete, 
mehr oder minder von der auBeren Schicht befreite, durch Be
streuen mit Rhabarberpulver gelb erscheinende ahfarbende Stucke; 
haufig sind sie mit einem Bohrloche versehen. Rhabarber zeigt 
milden, urinartigen Geruch und eigenartig aromatisch bitteren Ge
schmack. Bestandteile sind: Chrysophansaure, Emodin, Rheum
gerbsaure, mehrere harzartige amorphe Korper und oxalsaurer 
Kalk. Wahrend kleinere Gaben von Rhabarber als magenstarken
des, tonisch adstringierendes Mittel gebraucht werden, wirkt Rha
barber in groBeren Gaben als gelindes Abfiihrmittel. Offizinelle 
Rhabarberpraparate sind auBerdem: Rhaharberextrakt (Extrac
tum Rhei), alkoholische und wasserige Rhabarbertinktur, ein zu
sammengesetztes Rhabarberextrakt (Extr. Rhei compt.), Rha
barbersaft usw. Die Bezeichnung: "russischer Rhabarber" ruhrt 
davon her, daB der Rhabarber fmher auf dem Karawanenweg 
liber Kiachta nach Petersburg und Moskau kam und von dort 
in den europaischen Handel gelangte. Dieser Handelsweg ist heute 
aufgegeben worden. Die Kennzeichen des guten echten Rhabarbers 
sind rotlichgelbe Farhe des Bruches mit weiBlichrotlicher Marmo
rierung, Knirschen zwischen den Zahnen beim Kauen, schweres 
Gewicht und feste Struktur. Hauptausfuhrhafen fUr Rhabarber 
sind Schanghai (jahrlich gegen 420000 kg) und Tientsin (etwa 
90000 kg). 

Anbau: Der hohe Preis des chinesischen Rhaharbers und der 
kolossale Bedarf an dieser Droge hat schon langst zum Nachanbau 
dieser wichtigen Arzneipflanze auch in Europa gefiihrt. In den 
verschiedensten Gegenden, besondersin Ungarn, Mahren und Frank
reich hat man mehrfache Versuche gemacht, aus chinesischen Samen 
die Rhabarberwurzel zu bauen. Namentlich ermunterte dazu das 
einst vom niederosterreichischen Gewerbeverein in Wien erlassene 
Preisausschreiben. Leider sind die Erfolge bis jetzt hinter den Er
wartungen zuriickgeblieben. Die in Europa gezogenen Wurzeln sind 
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meist ziemlich arm an wirksamen Bestandteilen befunden worden. 
Immerhin hat man in Europa schon hier und da auch vorziigliche 
WurzeIn gebaut, die manchem chinesischen Rhabarber nicht nach
standen. Die Moglichkeit hier:m ist somit erwiesen. Den relativ 
besten Erfolg hat man wohl bis jetzt in Mahren zu verzeichnen, 
wo man in der Gegend um Brunn Pflanzungen in gro.Berem 8til 
seit Jahren betreibt und jahrlich uber 4000 Zentner schone Wur
zeIn in den Handel bringt. Es scheint sonach, daB das mahrische 
Hochland ein besonders fur den Rhabarber geeignetes Klima hat. 

Interessant sind die Versuche, welche FUrst 8chwarzen
berg in der Obersteiermark auf verschiedenen Bodenarten an
gestellt hat. Er konstatierte folgendes: 

Auf humusreichem Boden gedeihen die Rhabarberpflanzen zwar 
ubbig, die Blatter erreichen bedeutende GroBe, doch bildet sich 
keine mohrenartige Pfahlwllfzel, sondern eine groBe Zahl langer 
verzweigter Wurzelfasern. AuBerdem sind die WurzeIn schwam
mig, meist hohl und wenig aromatisch. 

Auf verwittertem Tonschiefer gingen die Pflanzen bald an 
Trockenheit zugrunde. Gut gedeihen die Pflanzen in Holzschlagen 
neben alten Baumklotzen auf sandig-Iehmigem Untergrund (Gneis 
und teilweise Granit). 

Am besten aber gedeihen die Pflanzen auf lettenartigem Ton
boden der Alluvialformation, wo auch eine glatte freie Wurzel zur 
Bildung kam. 

Die auf Giitern des Fiirsten 8chwarzenberg in Velde in einer 
Hohe von 3200 FuB betriebenen Rhabarberpflanzungen gaben vor
zugliche Ertrage. 

Recht befriedigende Resultate in der Kultur von Rhabarber 
hat auch die Arumgesellschaft in Rothenburg o. T. zu verzeichnen, 
die allerdings heute nicht mehr existiert. 

AuBerdem wird in Ungarn und Mahren vielfach Rheum Rha
ponticum L., gemeiner pontischer Rhabarber, Rapontik kultiviert, 
welche Pflanze die in der Tierheilkunde viel verwandte Rhapontik
wurzel, Rheum austriacum, liefert. 

Was die Vermehrung der Pflanzen betrifft, so geschieht das 
meistens und auch am besten aus Samen, der bei uns vollstandige 
Keimfahigkeit erlangt. Man gibt der Herbstsaat vor der Fruhjahrs
saat den Vorzug. Meist im Oktober, bald nach der Reife sat man 
in lockere, etwas sandige Erde in Reihen aus. Wird der Same zu 
tief gelegt, so geht er nicht auf, er verlangt eine Bedeckung von 
hochstens 1 cm Erde. Bei einer Temperatur von etwa 20° und zu
reichender Feuchtigkeit keimt der Same schon in 14 Tagen. Bei 
der Kultur im Freien geht der Same in 30-40 Tagen bei der Fruh-
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jahrssaat und in 30 Tagen bei der Herbstsaat auf. Zu dicht stehende 
Pflanzchen zieht man aus und versetzt sie im zweiten Jahre an 
den bestimmten Platz, wobei man einen Abstand von etwa % m 
beobachtet. Das neu zu bepflanzende Land muB gut vorbereitet 
werden, es muB vor allem moglichst tief, mindestens Y2 m tief, 
rigolt werden, wobei halb verrotteter oder langsam wirkender DUn
ger, in sehr magerem Boden auch etwas Schafdiinger untergegraben 
werden kann. Der Boden rings um jede Pflanze wird in jedem 
Friihjahr mit Spaten und Hacke etwas gelockert. 1m ersten Jahre 
bildet die Pflanze nur hochstens sechs Blatter, welche bis zum 
Wintereintritt ganz welken. Mitte April des zweiten Jahres er
scheinen die roten Spitz en der Rhabarberpflanze, die sich bis zu 
zehn Blattern ausbilden und zwar bedeutend groBer als im ersten 
Jahre. 1m dritten Jahre treiben die Pflanzen auch Stengel und 
Bluten (gewohnlich Mitte Juni). Der Same erlangt in etwa 5 bis 
6 W ochen yom Zeitpunkt der Blute an gerechnet vollkommene 
Reife. Manche Pflanze tragt uber 200 Samen. 

Es laBt sich recht gut das Land zu einer Nebennutzung ver
wenden, da die Pflanzen schon Ende Juli absterben. Sowohl Ge
muse wie auch Kamillen oder dgl. konnen auf dem Land gezogen 
werden.' Beobachtet man ein kummerliches Wachstum der Rha
barberpflanze aus Mangel an Nahrstoffen, so kann ab und zu mit 
einer leichten Diingung mit Gips, Kainitoderetwas Schafmistnach
geholfen werden; letzterer tragt vornehmlich zur Warmhaltung des 
Bodens bei. Fur die Rhabarber bauende Bevolkerung Asiens durfte 
auch nur diese Art von Diinger in Frage kommen. In nahrhaftem 
Boden erreichen die Wurzeln ihre notige Starke; besser aber ist es, 
dieselben bis zum siebenten oder sogar bis zum zehnten Jahre im 
Boden zu belassen, da die wertvollen Eigenschaften, besonders auch 
die rotliche Farbung, den Wurzeln erst in diesem hoheren Alter 
zukommen. 

Ernte: Das Ausgraben der Wurzeln erfolgt zweckmaBiger im 
Herbst als im Fruhjahr, moglichst schon im Spatsommer, wenn die 
Pflanzen eben abgestorben sind. Spater hinaus beginnt sich schon 
wieder Triebkraft in den Pflanzen zu regen. Zunachst werden die 
Wurzeln gereinigt, nicht aber gewaschen, dann zieht man die auBere 
Haut ab, wobei aber das darunter liegende Gewebe nicht verletzt 
werden darf, schneidet in Stucke und zieht diese auf Faden, um 
sie zu trocknen. Dabei werden aIle schwammigen und schadhaften 
Stucke ausgeschieden, um eine gleichmaBige Ware von schon rot
lichgelbem Bruch zu erhalten. Die wertvollsten Stucke sind die 
oberen dicken Teile. Der TrockenprozeB muB schnell vor sichgehen, 
und diirfte wohl bei uns in allen Fallen eine kunstliche Warme von 
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etwa 30° vorzuziehen sein. Es sei an dieser Stelle nochmals be
sonders aufmerksam gemacht auf die eingangs des Buches bespro
chenen Mayfarthschen Trockenapparate. 

Man hat vom preuBischen Morgen auf einer 8-9jahrigen An
lage etwa 30 Zentner Wurzeln geerntet. 

Rubia tinctorum L. 
Krapp. 

Stallatae. 
Allgemeines: Diese Pflanze wird wegen der Farbekraft ihrer 

Wurzel, die auch als Radix Rubiae tinctorum in Apotheken gefuhrt 
wird, angebaut und zwar besonders in Franlu;eich, Syrien, Klein
asien, der Insel Cypern und Griechenland, in Holland, in einigen 
Gegenden Deutschlands (ElsaB, Baden und in der bayerischen 
Pfalz). Seit Entdeckung des kunstlichen Alizarins hat die Ver
wendung des Krappfarbstoffes bedeutend nachgelassen. Der Haupt
sitz der farbenden Materie ist die Mittelschicht der Unterrinde nebst 
dem Holz, weshalb man bei den besseren Handelssorten die oberen 
Teile nebst den Faserwurzeln moglichst zu entfernen sucht und 
letztere als Abfallprodukte unter der Bezeichnung "Mullkrapp" in 
den Handel bringt. Der Krapp enthitlt den farbenden Stoff nicht 
fertig gebildet, sondern in Form einer eigentiimlichen Saure, der 
Ruberythrinsaure, die erst durch Einwirkung von Fermenten, 
Sauren oder Alkalien die beiden Farbstoffe: Alizarin und Purpurin 
liefert. 

An ba u: Der Anbau erfordert vor aIlem tiefen, lockeren Boden 
und eine warme Lage, ahnlich wie der Wein. Die Fortpflanzung 
geschieht durch Samen, den man in Reihen aussat, um dann ent
weder zu verziehen oder zu verpflanzen. 1m Winter bediirfen die 
Pflanzen Schutz gegen die Kalte. 

Ruta graveolens L. 
Gartenraute, Weinraute. 

Rutaceae. 
Allgemeines: Die Raute ist ein kleines, duftendes, fast 

strauchartiges Kraut des sudlichen Europas mit gelben 8- resp. 
lOmannigen Bluten in Trugdolden. Die Blatter sind dreifach fieder
teilig mit spatelformigen Endzipfeln, kahl, graugriin. AIle grunen 
Teile sind mit Drusen besetzt, in denen ein stark riechendes, athe
risches 61 enthalten ist. Die Frucht ist eine glatte, driisige Kapsel, 
deren Facher an der Spitze voneinander entfernt stehen und bei 
der Reife nach innen aufspringen. Der Geruch ist sehr aromatisch, 
Geschmack unangenehm bitterlich. Die Blatter werden als an-
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regendes Mittel gebraucht, allerdings bedeutend weniger als friiher; 
auch zur Wiirze von Briihen finden sie Verwendung. 

Anbau: Die Pflanze verlangt einen warmen, lockeren, trok
kenen Boden von guter Beschaffenheit; frische Stalldiingung ver
mindert jedoch den Ertrag. Man sat den Samen im zeitigen Friih
jahr flach aus, ohne mit Erde zu bedecken, und pflanzt spater in 
einer Entfernung von 30 cm auf Beete. Die Keimung wird vom 
Lichte giinstig beeinfluBt und dauert 28 Tage. Of teres Lockern des 
Bodens durch Behacken sowie Reinhalten von Unkraut ist von 
wesentlicher Bedeutung. Einmal angepflanzt, sat sich die Raute 
leicht von selbst aus, wenn man den Samen reifen laBt. Auch durch 
Stecklinge und Teilung alterer Stocke laBt sich die Raute vermehren. 

Ernte: Man erntet das Kraut, bevor es zu blUhen beginnt, 
und trocknet es im Schatten unter fleiBigem Wenden so schnell als 
moglich. 

1 a brachte 21 kg trockene Ware. 

Salvia officinalis L. 
Salbei. 

Labiatae. 
Allgemeines: Der Salbei ist ein in Siideuropa heimischer 

Halbstrauch; er hat einen bis 50 cm hohen am Grande astigen 
Stengel und eilangliche oder lanzettformige, feingekerbte, runzelige, 
eisgraue Blatter. Die Bliiten sind lackmusblau-violett, driisigpunk
tiert, innen bartig mit zwei ausgebildeten StaubgefaBen und stehen 
in genaherten Knaueln, die eine Traube bilden. Die ganze Pflanze 
riecht sehr stark aromatisch. Die Blatter werden vor dem Auf
bliihen (Mai) gesammelt; sie enthalten ein atherisches 01, Gerb
saure und etwas Bitterstoff und sind als Folia Salviae offizinell. 
Ihr AufguB dient als zusammenziehendes und mild anregendes 
Mittel, innerlich in Form als Tee, auBerlich als Mund- und Gurgel
wasser. AuBerdem werden die Blatter als Wiirze zu allerlei Speisen 
verwendet. 

Anbau: Der Salbei wachst fast in jedem Boden, besonders 
gehaltreich wird er in magerem Land an sonnigen Bergabhangen; 
frische Stalldiingung ist unzutraglich. Die Vermehrung geschieht 
durch Zerteilung alter Stocke oder durch Samen, den man im 
zeitigen Friihjahr unter Glas aussat, derselbe keimt binnen zehn 
Tagen. Die im Mai etwa 30-40 cm voneinander gesetzten Pflanzen 
geben im Juli die erste Ernte. Starkes Zuriickschneiden der Pflan
zen begiinstigt die Blattbildung. Meist stirbt der Strauchim Herbst 
ab, schlagt aber im Friihjahr wieder aus. Nur wenn die Pflanzen 
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zu alt werden, wintern sie aus, weshalb fur Nachzucht zu sorgen 
ist. Dbrigens sat sich Salbei leicht von selbst aus. 

Hauptkulturorte fUr Salbei sind Aken, Jenal6bnitz, C611eda, 
Heldrungen, Saarunion (EIs.), S6flingen bei Ulm, Hegnach (Wiirt
temberg). Immerhin durfte der geschatzten und anspruchslosen 
Pflanze noch mehr Interesse geschenkt werden. Besonders ist Salbei 
bei den Chinesen beliebt, die ihn gern gegen ihren besten Tee ein
tauschen. Aus Siidengland gehen alljahrlich Schiffsladungen von 
Salvia nach China. 

1 a bringt 20-25 kg trockene Blattware. 

Sambucus Ebulus L. 
Attich, Zwergflieder. 

Caprifoliaceae. 
Allgemeines: Man trifft Attich hin und wieder in feuchten 

Gebuschen an. Die 1 y:! m hohe Staude hat eine starke kriechende 
astige Wurzel, welche mehrere aufrechte, krautartige Stengel treibt. 
Die Blatter sind groB, einfach gefiedert, mit ziemlich groBenNeben
blattern. Der Blutenstand ist groB und schirmartig, mit r6tlich
wei Ben Bluten. Die Blutenstiele sind glatt, gefurcht, anfangs weiB, 
bei der Reife rot, die Fruchte sind schwarze Beeren mit violettem 
Safte und dreieckigen Samen. Der Attich war fruher eine sehr ge
schatzte Heilpflanze. Manche Bucher fUhren ihn unter den Gift
pflanzen auf. SowohI die Wurzel als die Blatter, besonders aber die 
Beeren wurden zu blutreinigenden Mitteln verarbeitet. Der ein
gedickte Saft figuriert heute noch in den Apotheken unter dem 
Namen: Succus Sambuci Ebuli, und die Wurzel wurde durch Pfarrer 
Kneipp wieder zu Ehren gebracht. AuBerdem findet der ausge
preBte Saft Verwendung zum Nachfarben von Rotwein. 

Anbau: Wegen seines Auslaufer treibenden Wurzelstockes ist 
der Attich nicht uberall in den Garten ve:J;wendbar, eignet sich aber 
vorzuglich zur Verdichtung des Unterholzes in Parkanlagen. In 
Hohlwegen, an Grabenrandern, zwischen Steinger611en und auf an
deren ahnlichen Platzen kann er recht wohl angebaut werden; im 
allgemeinen liebt er guten, tiefen, etwas feuchten Boden. Die Ver
mehrung geschieht durch Zerteilung der Stocke; man gibt den 
Pflanzen einen Abstand von mindestens y:! m. 

Saponaria officinalis L. 
Seifenkraut, Speichelwurz. 

Sileneae. 
Allgemeines: Das Seifenkrautwachst wild an steinigenOrten 

zwischen Ger611en und an kiesigen FluBufern; es ist ein ausdauern-
Meyer, Arzneipfianzenkultur, 5. Aufl. 10 
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des Kraut mit kriechendem, vielkopfigem Wurzelstock, 30-60 cm 
hohem Stengel, lanzettformigen, dreinervigen Blattern und groBen, 
zu einem endstandigen, aus kleinen Trugdolden bestehenden StrauB 
gruppierten Bluten mit purpurn angehauchtem Kelch und weiBen 
oder rotlichen Blumenblattern. Der Wurzelstock (Seifenwurzel) 
war als Radix Saponariae offizinell und wird jetzt noch zum Wa
schen von Seiden- und Wollstoffen benutzt. Das seifenartige 
Schaumen des wasserigen Wurzelaufgusses beruht auf dem Vor
handensein von Saponin. 

Anbau: Um Seifenwurzel im groBen anzubauen, sat man ent
weder den Samen im Herbst gleich an Ort und Stelle und walzt 
die Erde etwas, ohne vorher zu eggen, oder man legt Wurzelstocke. 

Ernte: Das Graben der Wurzel findet im Herbst statt und 
zwar unter giinstigen Umstanden schon nach dem ersten Jahre. 
Man fahndet besonders nach denfeinen Wurze]n, welche am meisten 
geschatzt sind, aber allerdings etwas tief in den Boden eindringen. 
Die Wurzeln werden gewaschen und nach dem Trocknen in Bundel 
gebunden in den Handel gebracht. 

Scilla maritima L. (Urginea Scilla St.). 
Gemeine oder echte Meerzwiebel. 

Liliifloren. 
Allgemeines: Heimisch ist diese Pflanze an den sandigen 

Kiisten des Mittellandischen und Atlantischen Meeres. Der etwa 
1 m hohe, stielrunde Schaft mit seiner reichen Traube weiBlicher 
Bluten entwickelt sich im Herbst nach dem Vertrocknen der im 
Friihjahr hervorgesprossenen Blatter. Die Zwiebel ist schuppig, 
erreicht die GroBe eines Kinderkopfes und das Gewicht von 2 kg. 
Als "Bulbus Scillae" sind die mittleren Schalen (Blatter) der Zwie
bel gebrauchlich. Der widerliche, bittere Geruch der Meerzwiebel 
riihrt von den Bitterstoffen Scillipikrin und Scillitoxin her, welche 
in der Hauptsache den wirksamen Bestandteil der Droge bilden; 
auSerdem sind Scillin, das giftige Glykosid Scillain, Schleim und 
ein dextrinartiger Stoff, "Sinistrin" genannt, darin enthalten; das 
in der frischen Meerzwiebel enthaltene senfolartig riechende athe
rische 01 geht beim Trocknen verloren. Meerzwiebel wirkt harn
treibend und wird zur Darstellung von Acetum Scillae, Extractum 
Scillae, Tinctura Scillae und Oxymel Scillae verwendet. Die ganzen 
Meerzwiebeln dienen auch frisch zur Rattenvertilgung. 

Anbau: Obgleich die Meerzwiebel als keine besonders schOne 
Pflanze anzusprechen ist, findet man sie allerorts in Topfen bei 
armen Leuten in Fenstern stehen; es diirfte, wo die Bedingungen 
gegeben sind, eine Kultur in groBerem MaBstabe sicherlich auf 
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Nutzen zu rechnen haben. Die Kultur ist die gleiche wie bei den 
meisten zwiebelartigen Gewachsen. Man legt im Mai, wenn die 
Froste vorbei sind, kleine Zwiebeln in sehr sandige Erde und nimmt 
sie im Herbst heraus. Die Fortpflanzung erfolgt durch Brutzwiebeln. 

Ernte: Nach dem Abbliihen der Pflanze, aber noch vor dem 
Austreiben der Blatter im Herbst werden aus der frischen Zwiebel 
die mittleren Schalen herausgeschalt, indem man die auDeren rot
braunen und hautigen, vertrockneten, ebenso die innersten noch 
schleimigen und weichen Schalen unbenutzt laDt. Sie kommen in 
Streifen geschnitten und an der Sonne getrocknet in den Handel. 
Die Handelsware ist von gelblichweiller Farbe, hornartig, hart und 
durchscheinend; die einzelnen Stiicke sind durchschnittlich 3 mm 
dick und bis 5 cm lang, oft stark ge]qiimmt; sie brechen fast glasig. 
Die Droge zieht leicht Feuchtigkeit aus der Luft an und ist daher 
sorgfiiltig trocken aufzubewahren, besonders das Pulver. 

Sympbytum officinale L. 
Scbwarzwurzel, Beinwell. 

Boragineae. 
Allgemeines: An Bachufern und auf feuchten Wiesen ist 

dieses Kraut heimisch und iiberall zu finden. Es ist charakterisiert 
durch einen astigen Stengel, herablaufende groDe Bliitter und eine 
spindelformige Wurzel. Die rohrig-glockigen Bliiten sind violett
rot, hellrot oder weiB. Die Wurzel wurde friiher viel in der Tier
heilkunde gebraucht als Radix Consolidis major. Die Blatter dienen 
nicht selten als Verfalschung der Digitalisblatter. Neuerdings 
scheint man dieser alten Arzneipflanze wieder etwas mehr Be
achtung zu schenken. 

Zum Anbau konnte man hochstens aus dem Grunde veranlaDt 
werden, weil durch das Ausgraben der Wurzeln die Wiesen stark 
beschadigt werden. Das Ausgraben geschieht im Friihjahr zeitig. 
Bei der Kultur hatte man ahnlich wie bei Althaea offic. zu verfahren. 

Tanacetum vulgare L. 
Rainfarn, Wurmfarn, falscher Wurmsamen. 

Compo sitae. 
Allgemeines: Der gemeine Rainfarn ist an Feldrainen und 

auf Dammen, auf verlassenen Kies- und Tongruben sowie auf 
Schutthalden haufig zu finden. Es kann somit behauptet werden, 
daD diese Pflanze sich mit dem schlechtesten Boden begniigt. Sie 
wird etwa 1 m hoch, hat starre, steif aufrechte, am Grunde meist 
purpurrotliche Stengel und doppelfiederspaltige Bliitter. Der Blii-

10* 
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tenstand ist eine Scheindolde. Die Ktipfchen sind dicht ebenstrau
.Big, goldgelb, sowohl Randbliiten wie Scheibenbliiten rtihrenftirmig 
mit nacktem Bliitenboden. Bliitezeit: Juli bis September. Die 
ganze Pflanze riecht eigentiimlich stark aromatisch und schmeckt 
sehr bitter. Man benutzt Kraut, Bliiten und Samen sowohl inner
lich als auBerlich. 

Anbau: Wenn auch vielleicht heute noch keine Veranlassung 
zum Anbau dieser Pflanze in grti.Berem MaBstabe vorliegt, so kann 
doch mit dem Verschwmden der Feldraine und der von der Pflanze 
bevorzugten brachliegenden Flachen bald ein Bediirfnis hierzu sich 
herausstellen. Man kann den Rainfarn sowohl aussaen, als auch 
durch Stockteilung vermehren. Er wird nicht leicht durch andere 
Nachbarpflanzen unterdriickt, leidet nicht durch Hitze oder Diirre 
infolge seiner tiefgehenden Wurzeln und dauert viele Jahre aus. 
Man kann geringen sandigen Boden kaum besser ausniitzen, als 
durch Anbau mit Rainfarn. Die Pflanze erfordert nicht die ge
ringste Pflege. Man gibt den Pflanzen einen Abstand von etwa 
% m. Die Aussaat macht man breitwiirfig und eggt unter. 

Ernte: Das Kraut wird von der bliihenden Pflanze geerntet 
und ebenso wie die Bliiten im Schatten getrocknet. Als Kulturort 
wurde bis jetzt nur Neudorf (Bruchsal) bekannt. 

Taraxacum officinale W igg. 
Leontodon Taraxacum. 

Ltiwenzahn, Hundeblume. 

Compo sitae. 
Allgemeines: Diese auf fast allen Bodenarten (Moor- und 

Diinensandboden ausgenommen) vorkommende Pflanze beginnt im 
April zu bliihen und ziert im Mai Wiesen, Baumgarten, Grasplatze 
und Acker mit gro.Ben, goldgelben Bliiten. Sie hat einen walzig
spindelftirmigen dicken milchenden Wurzelstock, der samt dem 
Kraute unter dem Namen Radix Taraxaci cum herba offizinell ist. 
Man bereitet aus ihm durch Ausziehen mit Wasser und Alkohol
zusatz das braune offizinelle Ltiwenzahnextrakt (Extractum Tara
xaci) , das als mild ltisendes Mittel bei Stockungen der Unterleibs
organe angewandt wird. Die gertistete Wurzel dient auch als Kaffee
ersatzmittel ahnlich der Zichorie. Der Wurzelstock treibt einen 
Biischel schrotsageftirmiger Blatter sowie nackte hohle rtitliche 
Bliitenschiifte, welche je ein Bliitenktirbchen tragen. Die Blatter 
werden im ersten Friihjahr auch als Gemiise und Salat benutzt, zu 
letzterem auch hier und da die zarten Bliitenrtihren. Auf Ackern 
und besonders auf Grasplatzen ist der Ltiwenzahn ein lastiges, sich 
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vermittels seiner fallschirmartigen Flugsamen weithin verbreiten
des, schwer ausrottbares Unkraut. 

Anbau: Da die Wiesenwurzeln schwach sind, und das Aus
stechen ohne Beschadigung der Wiesen nicht moglich ist, so ist bei 
dem groBen Verbrauch der Anbau doch zu empfehlen und sicher
lich auch lohnend. Nur in gut gediingtem, gelockertem, durch
lassigem, moglichst etwas kieshaltigem Boden erreichen die Wur
zeln eine ansehnliche GroBe. Man sat den Samen in Reihen aus, 
derselbe keimt in 14 Tagen, dann verdunnt man die Pflanzen auf 
etwa 10 cm und behackt ab und zu den Boden zwischen den Pflan
zen. Man laBt den Samen nicht reifen, sondern pfluckt stets die 
Bluten ab, damit nicht die ganze Umgebung ubersat wird. 

Ernte: Die Wurzeln werden im Herbst des zweiten Jahres 
gegraben, wo sie gewohnlich einen Durchmesser von 1,5cm erreicht 
haben. Dieselben werden abgewaschen und samt den Blattern ge
trocknet, soweit sie nicht in frischem Zustand Verwendung finden. 

Die Droge enthalt den Bitterstoff Taraxacin sowie Taraxacerin, 
Inulin und Zuckerarten. Festzuhalten ist, daB die Bestandteile je 
nach der Jahreszeit in sehr wechselnder Menge in der Droge ent
halten sind. Diese schmeckt bald mehr suBlich, bald mehr rein 
bitter (dies ist bei der vom Arzneibuch geforderten Zeit des Ein
sammelns das NOl'male) und ist geruchlos. 

Als Salat konnen die Blatter nur gebleicht genossen werden, 
da grune hart und bitter schmecken. Das Bleichen geschieht in 
der Weise, daB man die Pflanzen mit einer etwa 10 cm hohen 
Schicht Sand, lockerer Erde oder Sagespane bedeckt und so die 
Ausbildung des grunen Chlorophyllfarbstoffes verhindert. 

Tormentilla erecta L. 
Tormentill, Blutwurz, Ruhrwurz. 

Rosaceae. 
Allg e m e ine s : Diese Pflanze ist weit verbreitet und in Deutsch

land haufig zu finden, besonders auf Triften und in trockenen Wal
dern. Tormentill ist ein aufrechtes, 15-20 cm hohes Kraut mit 
dreizahligen sitzenden oder kurzgestielten Blattern mit groBen 
Nebenblattern und langgestielten, einzelnstehenden gelben Bluten. 
Medizinisch ist die Wurzel. Dieselbe bildet zylindrische oder un
regelmaBig knollige, haufig gekriimmte, sehr harte, bis fingerdicke 
Stucke, welche auBen rotbraun und mit vertieften Wurzelnarben 
versehen sind. Der Bruch ist braunrot oder dunkelrot. Der Ge
schmack ist stark zusammenziehend, von einem betrachtlichen 
Gerbstoffgehalt herruhrend, weshalb auch die Droge adstringierend 
wirkt; sie enthalt einen in Alkohol und Ather ltislichen roten Farb-
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stoff, sog. Tormentillrot, und wird vielfach in Branntwein ausge
zogen als magenstarkendes Hausmittel und gegen Durchfall ver
wendet, vor allen Dingen in der Veterinarpraxis. 

Anbau: Die Pflanze verlangt wenig feuchten Boden und son
nige Lage; frisch gedungter Boden eignet sich nicht dazu. Die Ver
mehrung kann durch Zerteilung alter Wurzelst6cke geschehen, 
besser aber wohl durch Samen, den man im Fruhjahr aussat und, 
ohne mit Erde zu bedecken, nur einwalzt. Die Wurzel wird im 
Herbst gegraben. 

Triticum repens L. (Aprogyrum repens P B). 
Quecke. 

Gramineae. 
Allgemeines: Sie ist wegen ihres weit umherkriechenden, 

vielfach verzweigten, den Boden in allen Richtungen durchziehen
den Rhizoms, dessen kleinste im Boden verbleibende Stucke neue 
Pflanzen zu entwickeln vermogen, ein sehr schwer auszurottendes 
Unkraut; doch gewahren die Quecken auch einigen Nutzen als ge
sundes Futterund als.Dungemittel. Die suB schmeckenden Wurzel
sprosse der Quecken waren frUber als Rhizoma Graminis nebst dem 
daraus bereiteten Extractum Graminis offizinell. Die WurzelstDcke 
sind sehr lang, astig, stielrund, von strohgelber Farbe und bilden 
lange, innen hohle glatte Glieder, welche durch geschlossene, mit 
hautigen weiBen Scheiden und dunneren Wurze]n verseheneKnoten 
getrennt sind. Bestandteile der Droge sind Zucker, Schleim und 
eine gummiartige Substanz "Triticin" genannt. Ein Vorteil der 
Quecken besteht auBerdem noch darin, daB sie in Kustengegenden 
den Flugsand schnell befestigen, mit der Zeit verbessern und dann 
eine gesunde Weide gewahren. 

Der Anbau lieBe sich durch Legen von Rhizomstucken sowohl 
als auch durch Saat wie bei Wiesen vermehren. Der Same ist durch 
aIle groBeren Samenhandlungen zu beziehen. Keimdauer betragt 
14 Tage. 

Ernte: Man sammelt die Wurzel im Herbst oder zeitigen Fruh
jahr, wo sie am zuckerreichsten ist. Die Aufbewahrung hat trocken 
und luftig zu geschehen, da sie leicht Feuchtigkeit aus der Luft an
zieht und der Schimmelbildung unterworfen ist. 

Valeriana oHicinalis L. 
Gemeiner wilder Baldrian, Katzenkraut. 

Valerianeae. 
Allgemeines: Der Baldrian, welcher fast uber ganz Europa 

und das gemaBigte Asien verbreitet ist, stellt eine stattliche, bis 
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1,5 m hohe Pflanze mit hellroten Bliitendolden und gefiederten 
Blattern dar. Der Stengel ist nach unten vierkantig, oben rund 
und gefurcht. Je nach der Blattform unterscheidet man drei Varie
taten: den hohen (exalta) mit breiten, eirunden und eilanzett
formigen gezahnten oder eingeschnitten sagigen Blattzipfeln und 
mit mehrstengeligem, nicht kriechendem Rhizom, den mittleren 
(intermedia) mit lanzettformig sagigen Blattzipfeln (die gewohn
lichste Form) und den schmalblattrigen (angustifolia) mit schmalen, 
oft fast ganzrandigen Blattzipfeln. Das Rhizom wird 4-5 cm lang 
und 2-3 cm dick, nach unten zugespitzt, innen oft schwach ge
kammert, oben mit Stengelknospen und seitlich mit zahlreichen, 
bis 2 mm dicken, iiber 20 cm langen, braunlichen Wurzeln besetzt. 
Die Farbe wechselt je nach dem Standort und Produktionsort. 
Baldrianwurzel besitzt einen eigenartig kraftigen Geruch und einen 
gewiirzhaften siiBlichen und zugleich schwach bitteren Geschmack. 
Sie enthalt 1 % atherisches <Jl, welches aus Estern der Baldrian
saure, Ameisensaure, Essigsaure und einem Terpen besteht. Man 
stellt daraus die Baldriantinktur her; auBerdem benutzt man den 
durch AufguB auf die zerschnittene Wurzel gewonnenen Baldrian
tee vielfach als krampfstillendes und nervenberuhigendes Mittel. 
Erwahnt sei auch die Vorliebe der Katzen fiir den Geruch des 
Baldrians. Von wildwachsenden Pflanzen werden fast nur im Harz 
beschrankte Mengen der Wurzel gesammelt, welche im Handel be
sonders geschatzt sind. Die Hauptmenge (fiir Deutschland) geht 
ausden Kulturen von Colleda, Jena, Gebesee, Ringleben, Neu
hausen, Frohndorf, Orlishausen, Biichel, Schneeberg, JenalObnitz, 
Aschersleben, Pansfelde, Schweinfurt usw. hervor. Verwechslungen 
mit den Wurzeln anderer Valerianaarten wie V. Phu und V. dioica 
kommen, seitdem die Droge fast nur von kultivierten Exemplaren 
gewonnen wird, kaum mehr vor; auch die Wurzeln von Asclepias 
vincetoxicum und Veratrum fehlten friiher nicht unter der in den 
Handel gebrachten Ware. Der Baldrian wachst an feuchten Orten 
sowie auch auf steinigen Bergabhangen und bliiht im .Juni und Juli. 

An b au: Der Anbau dieser wichtigen Arzneipflanze kann nicht 
genug empfohlen werden. Die Nachfrage ist in den letzten Jahren 
sehr gestiegen und diirfte dies auch weiterhin so bleiben, wie mir 
auf meine spezielle Anfrage bei mehreren GroBvegetabilienhand
lungen beschieden wurde. Es bedarf zu einer Kultur durchaus 
keines besonderen Bodens, vielmehr lassen sich schlechte Felder 
recht gut dazu verwerten; jeder trockene steinige Bergabhang oder 
Hohlweg eignet sich zum Anbau von Baldrian. Die Pflanze liebt 
zwar feuchten Boden, doch ist die Wurzel am besten und geschatz
testen, wo die Pflanze im trockenen, leichten Hohenboden angebaut 
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wird. Die Vermehrung kannsowohldurch Samenalsdurch Wurzel
teilung bzw. durch die beim Ausgraben als zu schwach befundenen 
ausschlagfahigen Wurzeln erfolgen. Am zweckmii.Bigsten wahlt man 
die Aussaat. Der Same wird im Friihjahr auf das flach geackerte 
oder behackte Feld gestreut und, ohne untergeeggt zu werden, fest
gewalzt und feucht gehalten. Man sae nicht zu dicht; die Reihen
saat ist wie in den meisten Fallen auch hier vorzuziehen. Das Feld 
wird von Unkraut reingehalten, doch nicht behackt. Einmal an
gebaut, pflanzt sich der Baldrian leicht von selbst fort an ge
eignetem Standort; doch damit die Sorte ecl).t bleibt, empfiehlt es 
sich, die Kultur ab und zu durch Samen von wilden Pflanzen aufzu
frischen, urn so einer Entartung vorzubeugen. Man sat ihn auch 
im Herbst in Mistbeetkasten an, bringt die Pflanzchen im Friihjahr 
auf das Beet und erntet das Rhizom im September des zweiten 
Jahres. Die Keimdauer betragt 4 Wochen. 

Wie schon erwahnt, ist der Harzer Baldrian ganz besonders 
geschatzt. Es geschieht dort der Anbau in folgender Weise: Die 
Anbauer verwenden fUr die Bestellung nur wilde Pflanzen, die sie 
sich auf den feuchten Harzwiesen und an der unteren Bode suchen 
und ausstechen. Diese ergeben die erforderliche Wurzelbildung und 
das beste Aroma. 

Ernte: Die Wurzeln werden gewohnlich im zweiten, manch
mal aber schon im ersten Jahre (wie dies bei den Kulturen von 
Colleda der Fall ist) gegraben, und zwar meist im Herbst. Man 
wascht sie, befreit sie mittels eiserner Kamme von den feinen Wur
zelzweigen und breitet sie alsdann auf abgemahten Wiesen zum 
Trocknen aus. Mancherorts werden sie auch auf Faden gereiht 
zum Trocknen gebracht. Erst beim Trocknen entsteht das charak
teristische Baldrianaroma, welches der frischen Pflanze vollstandig 
fehlt. Will man Samen ernten, so muB man wegen der ungleichen 
Reife die Stengel abschneiden, sobald die ersten reifen Samen sich 
zeigen, und an der Sonne und auf Horden nachreifen lassen. 

1 a bringt gegen 25 kg trockene Wurzeln. 

Veratrum album L. 
WeiBe NieBwurz, WeiBer Germer. 

Colchiaceae. 
Allgemeines: Diese Pflanze kommt auf feuchten Wiesen der 

Alpen und des Riesengebirges vor. Es ist eine stattliche, schone 
Staude mit dickem Rhizom und hohem, reichbliihendem Stengel. 
Die Wurzelblatter sowie die am unteren Teil des Stengels stehen
den sind breit und stark gefaltet, die in der Bliitenregion befind. 
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lichen schuppenartig. Die groBe, traubige Bliitenrispe tragt griin
lichweiBe kurz gestielte Bliiten. Medizinisch ist der kegelige, fast 
fingerlange, oben 2-3 cm dicke, nicht selten mehrkopfige und 
oberwarts verzweigte Wurzelstock. Derselbe hat kraftige Neben
wurzeln und ist innen weiBlich und hart. Friiher gebrauchte man 
den Wurzelstock ohne die Nebenwurzeln, dochschreibtdiePharma. 
copoea Germanica jetzt die ganze Wurzel vor. Die Droge schmeckt 
anhaltend scharf und bitter; sie enthalt 
eine Anzahl Alkaloide (Jervin, Pseudo
jervin, Rubijervin, Veratralbin, Veratroi
din, Protoveratrin, Protoveratridin). Der 
bittere Geschmack ist auf das Glykosid 
Veratremin zuriickzufiihren; ferner findet 
sich darin Chelopinsaure. Veratrin ist in 
der Rhizoma Veratri nicht enthalten, ob
wohl man dem Namen nach es darin ver
muten konnte. 

Die gepulverte Wurzel wirkt niesen
erregend und findet Anwendung in der 
Tierheilkunde, weniger innerlich als auBer
lich zu Salben gegen Kratze und Abkochun
gen zu Waschwassern. Offizinell ist die 
alkoholische Tinctura Veratri. 

Wegen ihres Gehaltes an giftigen AI
kaloiden ist Radix Veratri vorsichtig auf. Abb. 21. Veratrum album. 
zubewahren. (AusGilg-Schfrrhoff. Botanlk 

7. Aufl.) 
An b au: Obwohl die Pflanze recht wohl 

sich in hoher gelegenen Orten kultivieren lieBe, hat man noch 
wenige Versuche damit gemacht. Der Anbau erfolgt ganz ahnlich 
wie beim gelben Enzian und erfordert auch die gleichen Boden
bedingungen. Die Vermehrung durch Stockteilung ist der aus 
Samen entschieden vorzuziehen. 

Ern te: Die WurzelstCicke werden im Herbst ausgegraben, von 
den Blattern und Stengeln, teilweise auch von den Wurzeln befreit 
und in ganzem Zustand oder zerschnitten getrocknet. 



Dritte Abteilung. 

Holzartige medizinische PDanzen. 

Aesculus Hippocastanum L. 
RoBkastanie, gemeine Kastanie. 

Hippocastaneae. 
Samen von Aesculus wurden vom kaiserlichen Unternuntius 

Ungnad 1576 aus der Tiirkei an Clusius nach Wien gesandt, der 
aus diesen den ersten Baum erzog. Dieser beliebte Baum hat sich 
fast fiber ganz Europa verbreitet, angepflanzt namentlich in Garten 
und AIleen, jedoch auch in Tiergarten, da die starkereichen Samen 
eine gute Asung' fiir Rot-, Damwild und Wildschweine abgeben. 
In N ordgriechenland und im ostlichen Balkan wachst der Baum 
wild. Der Name RoBkastanie stammt daher, daB die Tiirken da
mit das Husten der Pferde heilen 1. Die jungen Laubblatter werden 
abgekocht und zu einem Extrakt verarbeitet, das gegen Keuch
husten der Kinder sich bewahrt hat. Die Rinde von 3-5jahrigem 
Holze kann wegen ihres reichen Gerbstoffgehaltes ahnlich wie die 
Chinarinde als Fiebermittel und gegen Schwache der Verdauungs
organe sowie in der Gerberei benutzt werden. Man hat auch wieder
holt schon Versuche gemacht, die starkereichen Kastanienfriichte 
ahnlich den Kartoffeln zur Branntweinbrennerei zu verwerten, 
leider aber noch ohne Erfolg. Sollte es einst gelingen, dieses Pro
blem zu losen, so wiirden diese Pflanzen sehr wertvoll werden. Vor
laufig kann natiirlich nur von einer gelegentlichen Nebennutzung 
die Rede sein. 

Arctostapbylos uva ursi (L.) SprengeZ. 
Barentraube. 
Ericaceae. 

Allgemeines: In Heide- und Gebirgsgegenden des nordlichen 
Europas, Asiens und Amerikas wachst dieses niedrige Strauchlein 

1 Vgl. He 1 d rei c h : Sitzber. d. Brand. Ver. 1879: 139. 
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wild, besonders an felsigen bebuschten Orten, auch auf Heide
wiesen, in moorig-sandigen Kiefernwii.ldern. Der Preiselbeere ahn
Hch unterscheidet sich die Barentraube von dieser durch die zimt
braun berindeten Stammchen und Aste, durch die weiBen, im 
Schlunde roten Bliiten und durch die Steinkerne enthaltenden 
Beeren. Letztere haben ungefahr die GroBe der Preiselbeere und 
sind auch rot. Die nur 3-5 mm lang gestielten kleinen Blatter sind 
lederig, steif und briichig, spatelformig oder seltener verkehrt ei
formig, am Grunde keilformig in den Blattstiel verschmalert, ober
seits abgerundet und ganzrandig. Dieselben erreichen eine Lange 
von 1,2-2 cm und eine Breite von 8 mm. Die Oberseite ist glan
zend dunkelgriin, kahl, vertieft netzartig, die Unterseite weniger 
glanzend, blaBgriin und mit schwach erhabener blaBdunkler Ner
vatur. Die herben, etwas bitter schmeckenden Blatter sind als 
Folia uvae ursi (Barentraubenblatter) offizinell, werden getrocknet 
als Tee oder auch in Pulverform gegen Blasenleiden gebraucht, 
auch technisch mit Eisenvitriol zum Schwarz-, mit Alaun zum 
Griinfarben und allein zum Dunkelfarben der Schafwolle benutzt. 
Die Droge enthiilt zwei Glykoside: Arbutin und Ericolin, ferner 
Urson, Gerbsaure und Gallussaure. 

An b au: In vielen Gegenden Deutschlands wird die Pflanze 
bereits zu Dekorationszwecken an kiinstlichen Felsenpartien in 
Garten kultiviert. Der Anbau in groBerem MaBstabe miiBte un
bedingt lohnen, zumal der Verbrauch dieser Droge eine auBer
ordentliche Zunahme zu verzeichnen hat. Wo Land mit moorig
sandigem Boden zur Verfiigung steht, sat man im Herbst den 
Samen auf die gelockerte Erde diinn aus; nach Dr. Gentner, 
Miinchen, zieht sich die Keimung iiber Jahre hinaus und wird durch 
Licht begiinstigt. Durchfrierender Samen istohne EinfluB. Spater
hin ist Pflege nicht mehr notwendig, vielmehr laBt man die Pflanzen 
verwildern, nur sorgt man dafiir, daB dieselben nicht iiberwuchert 
werden. 

Ernte: Die Blatter werden nur von mehrjahrigen Exemplaren 
im April, Mai und Juni gesammelt. Man trocknet im Schatten, 
zuletzt im Trockenofen. Vor dem Zerkleinern ist es notig, die Ware 
zu verlesen. Eine gute Qualitat muB frei von Stengelresten sein. 

Artemisia Abrotanum L. 
Eberreis, Eberraute usw. 

Compo sitae. 
Allgemeines: Diese Pflanze wurde aus Kleinasien und Siid

europa zu uns eingefiihrt und ist heute eine bekannte Garten-
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pflanze, besonders auf Dorfern, ein kleiner, kaum 50 cm hoher 
Strauch, mit doppelt gefiederten, schmalen, graugriinlichen Bliitt
chen. Der Bliitenstand ist eine einseitige Traube mit zahlreichen 
winzigen gelben Bliitenkorbchen. Bliitezeit: August und Sep
tember. Das Kraut kommt in Wirksamkeit dem Wermut sehr nahe. 

Anbau: Dieser Strauch liebt einen sonnigen Standort und 
mehr trockenen Boden. Die Vermehrung geschieht durch Zertei
lung alter Pflanzen. Nicht selten erfriert die Pflanze, schliigt aber 
aus der Wurzel wieder aus. 

Gesammelt wird das Kraut samt Bliiten. 

Citrus anrantium Risso. 
Orangenbaum, Apfelsine, Pomeranze, Zitrone. 

Auranteaxeae. 
Die verschiedenen Citrusarten sind im tropischen Asien, nament

lich Ostindien, sowie in Japan und China heimisch, wurden aber 
durch die Jahrtausende alte Kultur iiber aIle wiirmeren Gegenden 
der Erde verbreitet (Italien, Siidfrankreich, Portugal usw.). In 
Deutschland freilich lassen sich die Citrusbaume nur in Orangerien 
ziehen. Wo dies der Fall ist, sei auf ihre Nutzung aufmerksam 
gemacht. Blatter, Eliiten, die unreifen Friichte und die Schalen 
der reifen Friichte lassen sich in den Apotheken gut verwerten. 

Die Pomeranzenblatte:t' sind mit dem gefliigelten Elattstiel auf
falligerweise durch ein Gelenk verbunden, sind eiformig, ganz
randig oder entfernt gekerbt, steif und punktiert. Sie enthalten 
atherisches bl und dienen als aromatisches Bittermittel. Die weiBen 
wohlriechenden Bliiten enthalten olreiche DrUsen in Menge und 
werden zu Tee und Darstellung von Aqua florum aurantii ver
wendet. Die vor der Reife meist von selbst abfallenden Friichte sind 
nahezu kugelig von dunkelgraugriiner bis briiunlicher Farbe; ihre 
Oberfliiche ist durch die beim Trocknen eingesunkenen Sekret
behalter vertieft punktiert. Die sehr harten Friichte lassen auf 
dem Durchschnitt mehrere kreisformig gruppierte Samen erkennen. 
Sie riechen und schmecken eigentiimlich aromatisch, die auBere 
Schicht ist bitter. Unreife Pomeranzen sind ein kriiftiges Magen
mittel und bilden einen Bestandteil der Tinctura amara. Die 
Fruchtschalen der ausgewachsenen reifen Friichte sind auBen gelb
rot bis braunlich, warzig runzelig und grubig vertieft, die innere 
weiBe Fliiche grobrunzelig, von gelben GefaBstrangen durchsetzt. 
Sie sind von kraftig aromatischem Geruch und stark bitterem Ge
schmack und finden Anwendung als Cortex aurantii fructus als 
aromatisches, appetitanregendes und verdauung beforderndes Mittel 
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zu Elixir aurantii compositum, Sirup. aurantii corticis, Tinctura 
aurantii, Tinctura amara, Tinctura chinae cpt. u. a. m. 

Cydonia vulgaris Person - Pirus Cydon. L. 
Quitte. 

Pomaceae. 
Allgemeines: Der gemeine Quittenbaum ist im siidlichen 

Europa heimisch und wird in Deutschland iiberall unter Kultur 
genommen. Man zieht ihn durch Veredelung auf Birne. Von der 
ihr zunachst stehenden Gattung der Apfel- und Birnbaume unter
scheidet sich die Gattung Cydonia durch die blattartigen, nach der 
Bliitezeit sich vergroBernden und die Frucht kronenden Kelch
zipfel, durch die vielsamigen Facher der Frucht, durch die knorpelig 
holzige Beschaffenheit des das Kerngehause umgebenden Fleisches 
und die aus schleimhaltigen Zellen bestehende Schale der Samen. 
Die Bliiten sind groB und stehen einzeln. Die Friichte des gemeinen 
Quittenbaumes sind entweder apfelformig (Apfelquitten) oder birn
formig (Birnquitten), zitronengelb, mit einem graulichen lockeren 
abfallenden Filze bekleidet und haben einen herben und zusammen
ziehenden siiBlichen oder sauerlichen Geschmack und einen an
genehmen, etwas an Ananas erinnernden Geruch. Aus den frischen 
Friichten bereitet man in den Apotheken einen vielbegehrten Saft, 
die getrockneten diinnen Quittenscheiben werden als Tee verkauft, 
und die Samen (Quittenkerne), welche in ihrer Schale eine groBe 
Menge wasserloslichen Schleim (sog. Bassorin) enthalten, finden 
Anwendung bei Augenkrankheiten, besonders in der Tierheilkunde. 
Zum Kiichengebrauch ist die Birnquitte, welche einen milderen 
Geschmack hat, vorzuziehen, zum medizinischen Gebrauch da
gegen die Apfelquitte. Die Quittenbaume lieben einen warmen 
Standort und guten, etwas feuchten Boden. 

Die Anzucht von Quittenbaumen und das Sammeln der Quitten
friichte kann als gewinnbringend aufs beste empfohlen werden. 

Von 50 kg frischer Friichte erhalt man rund 10 kg trockener 
Schnitten und etwa 250 g Kerne. 

Daphne Mezereum L. 
Seidelbast, Kellerhals. 

Thymeleae. 
AUg e me ine s : Ein in ganz Europa wachsender kleiner Strauch 

ziert mit seinen duftenden rosaroten Bliiten schon Ende Marz un
sere Bergwalder, bevor noch die Blatter erscheinen. Die scharlach-
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roten einsamigen Beeren enthalten einen brennenden scharfen Saft 
wie auch die Rinde, welche wegen dieser Eigenschaft als Cortex 
Mezerei friiher offizinell war und heute noch zur Darstellung des 
Drouotschen Pflasters dient. 

Anbau: Wo die Pflanze in der Wildnis nicht vorkommt (in 
den meisten Gegenden genieBt sie Naturschutz), wird man nicht 
unzweckmiWig fiir die Verbreitung derselben Sorge tragen, doch 
nur da, wo ein feuchter, schattiger Laubwald zur Verfiigung steht, 
denn zu einer Feld- oder Gartenkultur eignet sich Seidelbast nicht. 
Die Vermehrung bezweckt man durch Samen, den man bald nach 
der Reife in flache humusreiche Graben zwischen Gebiisch legt, 
nicht allzutief, ganz ahnlich wie man Samen von Bohnen oder 
Erbsen zu legen pflegt. Bemerkt man die jungen Pflanzchen, so 
sorgt man dafiir, daB dieselben nicht von Unkraut iiberwuchert 
werden, und verzieht die Pflanzen, wo sie zu dicht stehen, so daB 
mindestens 30 em Abstand bleibt. Das Wachstum geht langsam 
vor sich; vor dem 6. Jahre ist an eine Ernte kaum zu denken. Die 
Zeit zum Ernten ist der Winter, bevor die roten Bliiten sich ent
falten; alsdann steht das Holz in Saft und laBt sich die Rinde gut 
abziehen. Die Pflanze vertragt nicht gut das Abschneiden der Aste 
und schlagt nur schwer wieder aus, was damit zusammenhangt, 
daB die Augen meist nur an den oberen Zweigspitzen sich befinden. 
Meist bleiben die Stengel kahl, und erfolgt das Ausschlagen am 
Wurzelstock. Die in langen Streifen abgezogene Rinde wird, bevor 
sie ganz trocken ist, in Knauel gewickelt und kommt so in den 
Handel. 

Eucalyptus globulus L. 
Blauer Gummibaum, Eisen-, Veilchenbaum. 

Myrtaceae. 
Allgemeines: Dieser Baum Australiens ist beriihmt geworden 

wegen seiner auBerordentlichen Raschwiichsigkeit und seines harten 
und dauerhaften Holzes und weil er durch seine rasche Entwick
lung zur Entwasserung und somit zur Reinigung der Luft sumpfiger 
Gegenden beitragt. In Deutschland halt dieser graugrun belaubte, 
ziemlich stark aroma tisch duftende Baumim Freien nicht aus, doch 
gedeiht er gut in Italien, Spanien und Frankreich. Er wachst so 
rasch, daB er binnen sieben Jahren eine Hohe von 20 m und einen 
Stammumfang von 120 em am Grunde erreichen kann. Fiir un
seren Arzneischatz von Bedeutung sind die langlichen spitzen, 
kahlen, blaulichgriinen, driisig punktierten Blatter von dunn leder
artiger Konsistenz, mit dem gefliigelten Blattstiel durch ein Gelenk 
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verbunden. Wahrend die Blatter ausgewachsener Baume sichel
formig sind, haben die junger Baume eine eiformige, am Grunde 
herzformige Gestalt. Die Blatter enthalten atherisches (Jl, Gerb
stoff und Harz und sollen ein Mittel gegen Wechselfieber sein, ahn
lich Chinin. Man bereitet daraus die Tinctura Eucalypti. 

Anbau: Eucalyptus globulus istleichtzuziehen, undzwaraus 
Samen, den man in allen groBeren Samenhandlungen erhalt, denn 
abgesehen von seinem medizinischen Wert ist Eucalyptus eine be
liebte Zierpflanze unserer Garten geworden. Man sat den feinen 
Samen im Marz in ein Friihbeet und pflanzt Ende Mai, wenn keine 
Froste mehr zu erwarten sind, die jungen Pflanzen in das freie 
Land, sorgt fiir Feuchtigkeit und gibt ihnen sandige moorhaltige 
Erde. 1m Herbst (Anfang Oktober) muB man die sich schon im 
ersten Jahre zu stattlichen, etwa 1 m hohen Pflanzen entwickeln
den Exemplare in einen helleren frostfreien Raum bringen, am 
besten in ein sog. Kalthaus mit einer Minimaltemperatur von etwa 
3° C, obschon sie 3--4° Kalte vertragen konnen, ohne zugrunde 
zu gehen. 1m Friihjahr kann man die Baume alsdann wieder ins 
Freie bringen. Nach 3--4 Jahren haben dieselben dann eine Hohe 
erreicht, daB man sie nicht mehr behandeln kann. Die Blatter 
schneidet man im Herbst vor dem Einwintern abo 

Juglans regia L. 
WalnuBbaum. 

Jug landeae. 
Allgemeines: Der NuBbaumistheimisch im siidlichen Europa, 

in den Gegenden urn das Kaspische Meer, in Japan und China und 
wird vorziiglich in der siidlichen Halfte Europas kultiviert, in 
milden geschiitzten Lagen auch in Norddeutschland, Norwegen, 
Schweden usw. Seine Hohengrenze liegt in Siidtirol erst bei 1300m, 
auf der Siidseite der Alpen schon bei 950-1150 m, auf der Nord
seite bei 800-1000 m, in den Vogesen bei 650 m. In Siebenbiirgen 
und manchen Gegenden Ungarns findet man NuBbaume verwildert, 
kleine Walder bildend. 

Der NuBbaum ist ein so prachtiger und zugleich vorziiglicher 
Nutzbaum, daB er verdiente, viel mehr angepflanzt zu werden, als 
dies tatsachlich geschieht, und scheint man in letzter Zeit von seiten 
der Forstverwaltung dem Bedarf an NuBbaumholz endlich mehr 
Rechnung zu tragen. Seine Fruchte (Walniisse oder welsche Nusse) 
werden unreif in Zucker eingemacht gegessen. Die Samen (Kerne) 
sind wohlschmeckend und enthalten reichlich fettes (JI (NuBol). 
Die getrockneten WalnuBblatter sind ein altes Volksheilmittel und 
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noch heute offizinell als Folia Juglandis, sie haben frisch einen 
starken aromatischen Geruch, der sich beim Trocknen teilweise ver
liert, schmecken etwas kratzend und enthalten Juglon, Inosit und 
Spuren atherischen Oles, ferner 5 % Mineralbestandteile. Die grune 
fleischige Schale der Fruchte war fruher als Cortex fructus Jug
landis offizinell, gibt eine sehr dauerhafte, schwarzbraune Farbe, 
und wird das daraus hergestellte Extrakt vielfach als Haarfarbe
mittel benutzt. Der Stamm des Baumes liefert ein schones hartes, 
dunkelbraunes Holz, das zu den besten europaischen Tischler
hOlzern zahlt. 

Man vermehrt den NuBbaum durch Aussaat der Nusse und ver
edelt die erhaltenen Wildlinge spater durch Okulieren. Die Art 
variiert sehr in Form der Fruchte und Blatter. Die Abarten mit 
ungefiederten (var. monophylla) und geschlitzten Blattern (var. 
caciniata) sind am auffallendsten. Hinsichtlich der Form der 
Fruchte unterscheidet man die Riesen- oder PferdenuB mit sehr 
groBen, dafur weniger schmackhaften Fruchten, die MeisennuB mit 
sehr dunner, die KriebelnuB mit sehr harter Schale, die Schlagel
nuB mit langgestreckten Friichten. 

Die fur die Apotheke die meiste Bedeutung besitzenden Blatter 
sammelt man vor dem v6lligen Ausgewachsensein im Juni und 
trocknet sie rasch, um ihnen die griine Farbe zu erh"alten. Durch 
unachtsames Trocknen braun gewordene WalnuBblatter sollen 
pharmazeutische Verwendung nicht finden. 

Juniperus communis L. 
Gemeiner Wacholder. - Kranawittstrauch. 

Coniferae (Cupressineae). 
Allgemeines: Der in ganz Europa und Nordasien vorkom

mende Wac holder wird nur unter gunstigen Verhaltnissen zu einem 
5-7, hochstens 10 m hohen Baume; meist bleibt er ein 1-2 m 
hoher Strauch mit linealen, stechenden Blattern, welche zu je 3 
in Wirteln an den dreikantigen listen stehen. Der Wacholder ist 
zweihausig und gebraucht zwei Jahre zum Reifen der Fruchte. 
Dieselben stellen lnlgelige, erbsengroBe, an der Spitze dreihockerige 
(herriihrend von den drei verwachsenen Karpellblattern), schwarz
blau bereifte Beeren (richtiger Beerenzapfen) dar mit drei harten, 
dreikantigen, mit Oldrusen besetzten Samen. Der Geschmack ist 
siiBlich bitterlich; Geruch gewurzhaft. Die Friichte sind als Fruc
tus Juniperi offizinell, sie enthalten 0,5-1,2% atherisches 01, aus 
Terpenen und Pinen bestehend, ferner bis gegen 40% Trauben
zucker und 5 % EiweiBstoffe; ihre Wirkung ist harntreibend, sie 
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bilden auch einen Bestandteil der Species diureticae. - Viel ge
braucht werden auch der aus den Friichten ausgepreBte und ein
gedickte Saft, "Succus Juniperi inspissatus", und das atherische 
01 sowohl vom Holz als auch von den Friichten. Zum Rauchern 
benutzt man die trockenen Zweige, Wurzeln und Beeren. Das gelb
rotliche, im Kern blauliche, harte und wohlriechende Holz wird 
zum Auslegen feiner Arbeiten gebraucht. Aus knorrigen Wurzeln 
und Stammen verfertigt man Gartenmobel und Stocke. 

An ba u: Unter der fortschreitenden land- und forstwirtschaft
lichen Kultur wird der typische Wacholderstrauch immer seltener; 
am haufigsten findet er sich wohl noch in OstpreuBen und in der 
Liineburger Heide, woher auch der Bedarf dieser wichtigen Droge 
zum Teil gedeckt wird. Weitaus die groBten Mengen kommen aber 
aus Ungarn, Italien und Siidfrankreich, und darum sollte man bei 
uns diesem anspruchslosen und nutzlichen Strauch mehr Aufmerk
samkeit schenken. Der Wacholder gedeiht in jedem Boden. So
wohl in Garten wie auf Triften und auf durren Bergabhangen lassen 
sich mit Erfolg Anpflanzungen machen. Die Lage muB warm, 
vor kalten Winden geschiitzt sein, der Boden darf keine stockende 
Nasse enthalten. Die Vermehrung nimmt man durch Samen vor, 
wie es in der Forstkultur mit den u brigen Koniferen geschieht; 
dieselben bediirfen des Durchfrierens, bevor sie keimen. 

Ernte: Die Beeren werden im Herbst des zweiten Jahres ihrer 
Entwicklung gesammelt und in der Sonne getrocknet. Die noch 
unreifen, grunen, beim Trocknen grau oder rot werdenden Fruchte 
sind zu verwerfen. Fur Apothekerzwecke ist nur "handgelesene" 
Ware zu verwenden. Gute Qualitaten sind sehr gesucht und meist 
nur in ungeniigender Menge zu beschaffen, so daB oft nicht un
bedeutende Preissteigerungen zu verzeichnen sind. 

Juniperus Sabina L. 
Sadebaum, Sevenbaum. 

Coniferae. 
Allgemeines: Der Sadebaum wachst auf den Bergen und in 

den Talern der siidlichen Alpen und Pyrenaen, der Gebirge Spa
niens und im Orient als ein 1-3 m hoher, sehr ausgebreiteter spar
riger Strauch, wachst aber auch baumartig heran. Er hat eine 
braunlich-rotlichgraue Rinde, schmalpfriemenformige, stachel
spitze, gekreuzt gegenstandige oder auch schuppenformige, vier
reihig-dachziegelarlig, knapp anliegende Blatter. Auf ihrer Ruck. 
seite ist stets ein deutlicher lang verlaufender Olgang wahrzu. 
nehmen. An den Enden der Zweige finden sich (an derselben 

Meyer, Arzneipflanzenkultur, 5. Aufl. 11 
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Pflanze!) mannliche und weibliche Bliiten. Die Frucht ist ein fast 
kugeliger, schwarzlicher ins Rotbraune iibergehender, blaulich be
reifter Beerenzapfen. - Blutezeit faUt in April und Mai. Die griinen 
Astchen des Sadebaumes sind als Sadebaumzweige (Summitates 
Sabinae) in del; Medizin gebrauchlich als ein heftig wirkendes 
Diuretikum und Abortivmittel. Sie sind nur mit groBter Vorsicht 
anzuwenden, da sie leicht den Tod herbeifiihren konnen. Der Ge
ruch ist eigenartig aromatisch, der Geschmack widerlich. Sie ent
halten bis 4 % atherisches 01 von brennendem Geschmack und 
starker Giftwirkung. 

Anbau: Der Sadebaum eignet sich recht gut zum Anbau in 
Garten, an Wegen, auf Triften, dUrren Bergen usw. Er liebt warme 
geschiitzte Lage und begniigt sich mit jedem Boden, sofern der
selbe nicht an stockender Nasse leidet. Die Fortpflanzung kann 
sowohl durch Samen als durch Ableger bewirkt werden. 

Lavandula vera Dec. 
Wahre oder franzosische Lavendel, Spieke, deutsche Narde. 

Labiatae. 
Allgemeines: Dieser 1-2 FuB hohe astige Strauch ist auf 

steinigen Bergen und Hiigeln Siideuropas heimisch. Er wird zum 
Zwecke der Blutengewinnung in Mitteleuropa in Garten kultiviert, 
hauptsachlich in Siidfrankreich, wahrend man dieselbe Pflanze in 
England vorzugsweise zur Gewinnung des atherischen Oles anbaut. 
Die Rutenaste sind krautig, buschig,von dichtgesteUten Stern
harchen graugriin; die BlatteI; schmallanzettformig, ganzrandig, 
am Rande umgeroUt, oberseits griin, unterseits graulich. Die zu 
einem ahrenformigen Blutenstand vereinigten kurz gestielten Blu
ten besitzen einen etwa 5 mm langen, walzig-glockigen oder rohren
£ormigen Kelch von stahlblauer bis braunlicher Farbe; er ist durch 
weiBe oder blaue Haare filzig. Die Blumenkrone ist von blaulicher 
bis tiefblauer Farbe und zweilippig. Die Oberlippe ist groB und 
zweilappig, die Unterlippe bedeutend kleiner und dreilappig. Die 
Blumenkronenrohre schlieBt zwei langere und zwei kiirzere Staub
gefaBe sowie den Griffel ein. Lavendelbliiten besitzen einen eigen
tiimlichen angenehm gewiirzhaften Geruch und schmecken bitter. 
Ihr hauptsachlichster Bestandteil ist atherisches 01 (bis 3 %). Sie 
bilden einen Bestandteil der Species aromaticae und dienen zur 
Bereitung von Spiritus Lavandulae. Die Bluten der einigermaBen 
mit Lavendelbluten zu verwechselnden Lavandula spica zeichnen 
sich durch eine kleinere und heUere Blumenkrone aus. 

Anbau: Der Lavendel gedeiht in jedem Boden, doch bevor-
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zugt er leichtes Erdreich. Besonders eignen sich gegen Suden ge
legene Bergabhange und Weinberge zu einer groBeren Kultur. Die 
Fortpflanzung geschieht weniger durch Samen als vielmehr durch 
Stockteilung, und zwar im August und September und durch Steck
linge im Marz. Will man die Anzucht durch Samen vornehmen, so 
bedient man sich eines Mistbeetes und sat im zeitigen Friihjahr 
dunn aus. In 4-5 Wochen lauft die Saat auf. Die erstarkten 
Pflanzen we:r;den, wenn keine Nachtfroste mehr zu befiirchten sind, 
ins freie Land gebracht, und zwar macht man die Pflanzung mog
lichst in Reihen unter Beobachtung eines Abstandes von 30 bis 
40 cm. Man tut gut, den Boden vorher tief zu rigolen, und sorge 
auch immer durch Behackung der Erde fur Lockerung des Bodens 
und Fernhalten des Unkrautes. Jedes Jahr muB der Lavendel be
schnitten werden, und zwa:r; nicht spater wie Anfang August, da 
sonst die Pflanzen vor Winter nicht hinlanglich treiben und leicht 
yom Froste leiden. Eine Lavendelanlage dauert meist viele Jahre 
ohne besondere Pflege. Kommt es vor, daB nach 5-6 Jahren die 
Pflanzen schlecht werden, so mussen sie durch Zuriickschneiden 
bis nahe an den Boden ve:r;jungt werden. Mancherseits wird Ver
setzen der Pflanzen alle drei Jahre empfohlen, doch kann durch 
geeignete Diingung im Herbst viel nachgeholfen werden. Eine 
solche Diingung hatte in halbverwestem Mist, Knochenmehl und 
Komposterde zu bestehen. 

Ern te: Die Bliitenkopfchen werden vor volliger Entfaltung 
gesammelt und im Schatten getrocknet. Von Stengelresten und 
Blattern soll die zur arzneilichen Anwendung gelangende Droge 
frei sein. Sofern die Lavendelbluten zur Oldestillation verwendet 
werden sollen, hat die Erfahrung gelehrt, daB die zweijahrige Ware 
die gehaltreichste ist. Die Nachfrage ist immer noch eine sehr rege. 
so daB zu einem Anbau recht wohl geraten werden kann. 

Ononis spinosa L. 
Dorniger oder gemeiner Hauhechel, Weiberkrieg, Ochsenbrech. 

Pa pilionaceae. 
Allgemeines: Wir finden diesen kleinen, dornigen Halb

strauch nicht selten an Wegrandern, Rainen und auf Triften. Der 
Stengel ist aufsteigend oder aufrecht, ein- oder zweireihig behaart, 
mit zahlreichen, oft verzweigten Dornasten. Die Blattchen sind 
ziemlich kahl, eiformig-Ianglich, gezahnelt. Die rotlichweiBen Blii
ten stehen meist einzeln in den Blattachseln und zeigen schmetter
lingsartigen Bau. Die Frucht ist eine Hiilse. Von medizinischer 
Bedeutung ist die Wurzel. Die.selbe ist sehr lang, tief langsfurchig, 

11* 
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kantig und oft gedreht, vielkopfig und von holziger Konsistenz, 
von groBer Zahigkeit, auBen graubraun, innen weiB mit facherartig 
gestrahltem Querschnitt. Der Geschmack der Hauhechelwurzel ist 
kratzend, etwas herb und zugleich siiBlich, der Geruch schwach an 
SiiBholz erinnernd. Sie enthalt ein Glykosid: Ononin, einen dem 
Glycyrrhizin ahnlichen Korper: Ononid und einen kristallisier
baren Korper: Onocerin oder Onocol. Seit Mitte des 16. Jahr
hunderts ist die Droge in Deutschland gebrauchlich und auch heute 
noch als Radix ononidis offizinell. Sie wirkt harntreibend und 
bildet einen Bestandteil der Species diuretica. 

Anbau: Bei der zunehmenden Verbesserung der landwirt
schaftlichen Bodenverhaltnisse nimmt der Ertrag der friiher in un
kultivierten Landparzellen massenhaft vorkommenden Hauhechel
wurzel von Jahr zu Jahr ab, und man ist jetzt zur Befriedigung des 
Bedarfes fast nur noch auf das Ausland angewiesen, aber auch von 
dorther ist der Artikel nur noch mit wesentlich hoheren Preis
anlagen zu beschaffen, weshalb dringend die Kultur dieser Pflanze 
empfohlen wird. Es eignet sich jeder sonnig gelegene Bergabhang 
zu einer Anlage, besonders wo letten- oder schieferhaltiger Unter
grund vorherrscht. Die Vermehrung kann sowohl durch Stocktei
lung geschehen, als auch durch Samen, die allerdings wegen ihrer 
Hartschaligkeit nur langsam keimen. AuBer einmaligem Behacken 
und Sauberung vom grobsten Unkraut diirfte eine solche Anlage 
keine besondere Pflege erfordern. 

Ernte: Man grabt im Herbst die Wurzeln von meist viel
jahrigen Exemplaren aus, wascht sie und trocknet an der Luft. 

Die als Verwechslung dienenden Wurzeln von Ononis repens L. 
und Ononis arvensis L. sind bedeutend dUnner und nicht gefurcht. 

1m Jahresbericht der Firma Caesar & Loretz lesen wir folgendes 
iiber diesen Artikel: "Rad. Ononis spinosa bedarf schon seit einigen 
Jahren hoherer Preisanlagen, da sich zu den friiheren billigen 
Preisen niemand mehr recht mit der Einsammlung dieser nicht 
mehr so reichlich wie friiher vorkommenden Wurzeln befassen will". 

Pogostemon Patcbouly Endl. 
Patschulipflanze. 

Labiatae. 
Allgemeines: Die uns die bekannten Patschuliblatter lie

fernde Pflanze ist eine im indisch-malaiischen Gebiet heimische 
Staude und wird dort sowie auch in anderen Tropengegenden (bes. 
Westindien) vielfach kultiviert. Es ware durchaus kein allzu ver
wegenes Unternehmen, diese immer mehr an Bedeutung gewinnende 
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Pflanze auch bei uns zu kultivieren, wenn es sich auch freilich nur 
um eine beschrankte Anzahl von Pflanzen handeln konnte, denn 
eine Freilandkultur ist insofern ausgeschlossen, weil die Pflanze 
unsere rauhen Winter nicht ohne Schutz iiberstehen wird, wohl aber 
konnen wir sie nach Art unserer Lorbeer- oder Pomeranzenbaume 
als Kalthauspflanze kultivieren. Die Blatter sind lang gestielt, ei
formig, scharf zugespitzt, am Rande grob gesagt, 8-11 cm lang, 
5-7 cm breit und reichlich mit Drusenhaaren bese,tzt. Die Pat
schuliblatter sind durch einen eigenartig lange anhaftenden Geruch 
ausgezeichnet, enthalten bis 4 % atherisches {JI und sind im Orient 
zu Parfiimeriezwecken viel in Gebrauch. In dieser Beziehung spielt 
die Pflanze auch bei uns eine recht bedeutende Rolle und wird be
sonders als Mottenschutzmittel angewandt. 

Anbau: Die Patschulipflanze, die wohl in allengroBeren Han
delsgartnereien Erfurts zu haben ist, laBt sich durch Stecklinge 
leicht vermehren, die man im Friihling oder Sommer in feuchten 
Sand steckt und unter Glas sich bewurzeln laBt. Sie wachst als 
Topfpflanze leicht und hoch heran und muB fortwahrend durch 
Zuriickschneiden verjiingt werden. Wahrend der Sommermonate 
kann man wohl den Pflanzen im Garten einen sonnigen Standort 
geben, muB sie aber im Herbst in ein Kalthaus zur "Oberwinterung 
bringen. 

Prunus Laurocerasus L. 
Kirschlor beer. 

Amygdaleae. 
Allgemeines: Obwohl aus Asien stammend, ist der Kirsch

lorbeer doch jetzt im ganzen siidlichen Europa verwildert und halt 
auch im siidlichen Deutschland und in Tirol im Freien aus. Weiter 
nordlich allerdings, wo er oft als Zierstrauch in Garten kultiviert 
wird, muB er im Winter mit einer schiitzenden Bedeckung versehen 
werden. Er wird bald strauch-, bald baumartig angetroffen in einer 
Hohe bis zu 7 m mit abstehenden, grauschwarzen Asten. Er hat 
etwas Ahnlichkeit mit dem Orangenbaum und kann wie dieser in 
Kugel- und Pyramidenform gezogen werden. Die immergriinen 
Blatter sind kurz gestielt, lederartig, bis 20 cm lang und 8 cm breit, 
an der Basis abgerundet, oben kurz zugespitzt, am Rande schwach 
gesagt. In der Nahe der Basis finden sich auf der Unterseite 
mehrere (3-7) deutliche Drusenflecken. Sie entwickeln in frischem 
Zustande beim Zerreiben mit Wasser Blausaure und Benzaldehyd 
und dienen zur Bereitung des dem Bittermandelwasser gleichwer
tigen Kirschlorbeerwassers, Aqua Laurocerasi. Der Bliitenstand ist 
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eine kleine, aufrechte Bliitentraube, mit weiBen Bliiten; die Friichte 
sind groBen Kirschen ahnlich, aber eiformig und schwarz. 

An ba u: Die Fortpflanzung geschieht durch Stecklinge, welche 
an einem schattigen Orte leicht Wurzeln schlagen, und zwar steckt 
man am vorteilhaftesten kleine Zweige yom vorjahrigen oder letzten 
Triebe im Friihling vor dem Treiben in ein schattiges Mistbeet und 
halt sie gut feucht, bis sie bewurzelt sind. Die bewurzelten Pflan
zen kommen i,n jedem Boden, auch in schattiger Lage gut fort, doch 
empfiehlt es sich, vorher gut zu rigolen. In Reihen gepflanzt, etwa 
1m voneinander entfernt, bilden sie eine prachtige Hecke. Vor 
Eintritt des Winters bedeckt man die Wurzeln mit Laub hand
hoch, beugt die Straucher nieder und bedeckt sie leicht mit Tannen
reisig. Strohbedeckung ist deshalb zu vermeiden, weil sie den die 
Rinde abnagenden Mausen leicht als Schlupfwinkel dient. Sonst 
verlangt der Kirschlorbeer keine besondere Pflege. 

Ernte: Die Blatter sind amgehaltreichsten imMai. Der Blau
saure-Glykosidgehalt nimmt mit dem Alter ab und ist in den leder
artigen, vorjahrigen Blattern niedriger als in den weichen Blattern 
des letzten Vegetationsjahres. Nach mehreren Jahren ist entweder 
das Versetzen der Straucher in frischen, nahrhafteren Boden oder 
eine wiederholte Diingung mit verdiinnter Mistjauche von groBem 
Nutzen. 

Rhamnus Frangula L. 
Faulbaum, Pulverholz. 

Rhamneae. 
Allgemeines: Der Faulbaum ist ein Strauch, der in ganz 

Europa auf feuchtem und moodgem Boden, in Gebiischen und 
Waldern wild wachst mit rutenformigen Zweigen, abwechselnden, 
abfallenden, langlichen, ganzrandigen Blattern und weiBlichgriinen 
Zwitterbliiten, aus denen sich Beeren entwickeln, welche erst griin, 
dann rot, zuletzt schwarz sind. Der Strauch wurde friiher haufig' 
angebaut, "Weil die aus seinem Holze bereitete Kohle zur Fabrika
tion des schwarzen SchieBpulvers Verwendung findet. Von medizi
nischer Bedeutung ist die Rinde (Cortex Frangulae). Sie war schon 
im Mittelalter, wenigstens in !talien, als Heilmittel bekannt, fand 
die gebiihrende Beachtung in Deutschland jedoch erst im Laufe des 
19. Jahrhunderts. Faulbaumrinde ist getrocknet fast geruchlos und 
von schleimigem, etwas siiBlichem und bitterlichem Geschmack. 
Wirksame Bestandteile sind die Frangulasaure und das Pseudo
frangulin, ferner Frangulin, als Glykosid an Gerbsaure gebunden, 
Emodin und Chrysophan. 1m frischen Zustande wirkt die Rinde 
brechenerregend; nach mindestens einjahrigem Lagern ist die 
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brechenerregende Wirkung verschwunden; sie wirkt alsdann nur 
abfiihrend und findet Anwendung bei Leber- und Hamorrhoidal
leiden (im AufguB), zu Teegemischen und zu dem offizinellen 
dunkelgelbbraunroten Faulbaumrindenextrakt (Extractum Fran
gulae fluidum). Die offizinelle Cortex Frangulae soli also stets ein 
oder besser zwei Jahre lang gelagert haben. 

An b au: Der Faulbaum laBt sich leicht durch Stockteilung ver
mehren. Ufer oder iiberhaupt feuchte Platze eignen sich recht gut zu 
seiner Anpflanzung. Erverursachtabsolut keinepflege. Nachdem 
Abhauen des Holzes schlagen die StOcke stets von neuem wieder aus. 

Ernte: 1m Friihjahr wird das altere Holz abgehauen und so
gleich die Rinde vom Stamm und Asten abgeschalt, was wegen 
der schragen Verzweigung des Strauches leicht geht. Das Trocknen 
findet in der Sonne statt. Die Rinde kommt in 30 cm langen, 1 bis 
2 mm dicken Rohren in den Handel. 

Rhamnus cathartica L. 
Kreuzdo:r;n, Purgierwegedorn. 

Rhamneae. 
Allgemeines: Er ist ein GroBstrauch oder kleiner Baum in 

Manneshohe, in einem groBen Teil Europas an sonnigen, felsigen 
Hiigeln, an Waldrandern und in Hecken vorkommend. Die Zweige 
sind spitzig, die Blatter gegenstandig mit abgerundeter oder ei
formiger Basis und fein gesagt. Die Bliiten in der Vierzahl sind 
griinlich gefarbt. Von medizinischem Wert sind die fast schwarzen, 
annahernd kugeligen, runzeligen Friichte, von etwas iiber Erbsen
groBe. Am Grunde haftet die Kelchscheibe mit dem Stiel fest an, 
an der Spitze befindet sich die Narbe des Griffels. Die Frucht ist 
durch vier Fachwande in vier regelmaBige Facher mit je einem 
Sarnen geteilt. Kreuzdornbeeren (auch Baccae Spinae cervinae ge
nannt), schmecken siiBlich und spater widerlich bitter; neben dem 
wirksamen Bestandteil, dem Rhamno-Emodin, sind verschiedene 
gelbe Farbstoffe darin enthalten, sowie etwa 3 % Mineralbestand
teile. Sie sind als Fructus Rhamni catharticae offizinell, bilden ein 
drastisches Abfiihrmittel und werden zu dem gleichfalls offizinellen, 
abfiihrend wirkenden, violettroten Kreuzdornbeerensirup (Sirupus 
Rhamni catharticae) benutzt. Derselbe wird jedoch nicht aus ge
trockneten, sondern aus frisch en Friichten, und zwar im groBen 
hauptsachlich in der Provinz Sachsen und in der Rheinprovinz ge
wonnen. Auch der eingedickte Saft (Succus Spinae Cervinae) wird 
in vielen Apotheken gefordert. 

Aus den unreifen Beeren werden zwei als Malerfarben beliebte 
Farbstoffe, das Saftgriin und Schiittelgelb, bereitet. Das braun-
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rote Kernholz (Kreuzdorn- oder Kreuzholz von starkeren Kreuz
dornstammen ist von Tischlern sehr gesucht) erhalt durch Politur 
eine priichtige Farbe. Das Kreuzdornreisig eignet sich wegen seiner 
sparrigen Verastelung vorziiglich zu Gradierhausern. 

Anbau: Die Vermehrung laBt sich durch Samen leicht vor
nehmen, den man im Herbst sogleich nach der Reife in gutes 
Gartenland aussat, da er seine Keimfahigkeit bald einbiiBt. 1m 
Friihjahr, nachdem die Pflanzen unter Fernhalten von Unkraut 
kriiftig herangewachsen sind, verpflanzt man sie an irgendwelche 
zur Verfiigung stehende Platze in Reihen, wo sie bald ohne weitere 
Pflege eine priichtige Hecke bilden. In bezug auf die Bodenart ist 
der Kreuzdorn nicht wahlerisch, selbst auf sonnigen, steinigen 
Bergen gedeiht er gut. 

Rhus Toxicodendron Michaux. 
Giftsumach. 

Terebinthinaceae. 

Abb.22. Rhus Toxicodendron. 
(A us Gilg. Schiirboff. Botani k 7. Aufl.) 

Allgemeines: Der 
Giftsumach ist ein in 
ganz Nordfrankreich 
einheimischer, klettern
der oder auf dem Boden 
liegender Strauch. Man 
muB ihn unterdie stark
sten Giftpflanzen J;ech
nen, denn selbst die Be
riihrung der Bliitter mit 
bloB en Handen verur
sacht heftige Entziin
dung, vielmehr nochder 
austraufelnde Milchsaft. 
Selbst die Ausdiinstung 
der Pflanze wirkt schiid
lich auf die Gesundheit. 

Er spielt eine Rolle 
in der Homoopathie, 
indem man aus den 
frischen Blattern einen 
alkoholischen Auszug 
darstellt. 

Anbau : Die Ver
mehrung laBt sich leicht 
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durch Samen bewirken, die man an Ort und Stelle dunn aussat. 
Jeder Boden in sonniger Lage eignet sich dazu, selbst Steinhaufen. 
Mit Vorliebe rankt er an Mauern; wo die Pflanze einmal einge
wurzelt ist, verwildert sie bald und laBt sich nur schwer wieder 
ausrotten. Wegen der Giftigkeit erfordert natiirlich der Anbau 
groBe Vorsicht, und empfiehlt es sich, durch einen Zaun Kinder 
und Unberufene fernzuhaIten. Vorsicht bedarf auch das Ein
sammeln der Blatter und das Trocknen. Meist werden iibrigens 
die Blatter in frischem Zustand zu Extrakt verarbeitet. 

Ribes nigrum L. 
Schwarze Johannisbeere, Wanzenbeere. 

Grossulariae. 
Wo die schwarze Johannisbeere in groBerer Menge kultiviert 

wird, sei hier darauf aufmerksam gemacht, daB nicht nur die 
Friichte, sondern auch die Blatter in letzterer Zeit immer groBere 
Bedeutung fiir die Pharmazie gewonnen haben. Die Blatter werden 
zu TeeaufguB verwendet, der ausgepreBte Saft der reifen Beeren 
wird mit Zucker zu einem Saft verarbeitet, der speziell gegen 
Keuchhusten viel gebraucht und in Apotheken unter der Bezeich
nung Sirupus Ribium nigrorum gefiihrt wird. 

Rosa Centifolia L. 
Gartencentifolie. 

Rosaceae. 
Allgemeines: Die blaBrotlichen bis dunkelroten wohlriechen

den Blumenblatter dieser in Garten allenthalben gezogenen Zier
pflanze finden schon seit alters her Verwendung zu medizinischen 
Zwecken. Wenn auch der Bedarf hierin vielleicht nicht so bedeu
tend ist, daB sich lediglich zu diesem Zweck eine Kultur dieser 
Pflanze lohnen wiirde, so sollte doch, wo dieselbe in groBerer Menge 
vorhanden ist, die N e bennutzung nicht auBer acht gelassen werden. 

Man sammeIt die Blumenblatter im Juni vor der volligen Ent
faItung der Bliiten und trocknet sie vorsichtig im Schatten. Das 
Sammeln hat taglich zu geschehen, wenn der Tau abgetrocknet ist. 
Sie sind als Flores Rosae offizineli und dienen zur Herstellung des 
Rosenhonigs, eines mild adstringierenden Mittels gegen die 
Schwammchen der Sauglinge, gewohnlich mit Zusatz von Borax. 
Getrocknete Rosenblatter enthalten kaum mehr Spuren von athe
rischem 01 und verdanken ihre Anwendung zur Bereitung von Mel 
rosatum wesentlich einem geringen GehaIt an Gerbstoff. 
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Rosa damascena Mill. 
Damaszener Rose. 

Rosaceae. 
Allgemeines: Die Damaszener Rose kam schon im grauen 

Altertum aus Syrien nach Unteritalien, von wo sie sich spater nord
warts ausbreitete. Sie wird ganz besonders in Bulgarien siidlich 
vom SchipkapaB gepflegt, am Siidabhang des Balkans, in der Um
gegend von Kazanlik in Ostrumelin, und zwar zum Zwecke der 
Gewinnung von Roseno!. Diese Rose ahnelt der Zentifolie sehr 
und zeichnet sich durch einen sehr intensiven Geruch aus. 

Anbau: Es hat lange gedauert, bis man bei uns in Deutsch
land sich daran wagte, die im Balkan getriebene Rosenkultur und 
die damit verbundene 6lgewinnung nachzuahmen. Wer Gelegen
heit hatte, die ausgedehnten, viele Hektar umfassenden Rosen
felder der Firma Schimmel & Co. in Miltitz bei Leipzig zu besuchen, 
wird die Bedeutung begreifen, welche man der Rosenolgewinnung 
beimiBt. Werden doch in dieser Fabrik etwa 250000 kg Rosen
bliiten alljahrlich verarbeitet. Wenn auch die Rosenolgewinnung 
erst seit Anfang der 80er Jahre in Deutschland betrieben wird, so 
hat die oben genannte Firma sie durch rastlose Forschung doch 
schon zu einer staunenswerten Vollkommenheit gebracht. Es unter
liegt keinem Zweifel, daB heute das deutsche RosenO! dem tiirki
schen weit iiberlegen ist und zwar aus dem Grunde, weilletzteres 
selten in reiner Form, sondern meist mit indischem Geraniumoloder 
Rosenholzol verfalscht in den Handel kommt. Die friihere An
sicht, daB nur das Klima des Orients geeignet sei, der Rose genugen
den Duft zu verleihen, um technisch verwertbar zu sein, hat sich 
als irrig erwiesen. DaB dagegen die Pflanze besondere Boden- und 
Diingungsverhaltnisse erfordert, diiJ;'fte wahrscheinlicher sein, doch 
hat die Firma Schimmel hieriiber noch nichts verlauten lassen. 
Jedenfalls wurde mir im Gegensatz hierzu von einem suddeutschen 
Hofgartner berichtet, daB seine Versuche, die bulgarische Rose zu 
kultivieren, von ungleich geringerem Erfolg begleitet waren. 

In den Miltitzer Fluren finden wir die Rose auf flach geackertem 
Felde. Die Pflanzen haben Buschform und die Hohe von etwa 
17'2 m. Die Rosenbusche sind in langen Reihen gepflanzt, zwischen 
zwei Reihen ist je ein etwa 2 m breiter Weg freigelassen fur die 
sammelnden Frauen, hauptsachlich auch, um die gegenseitige Be
schattung zu vermeiden. Die Behandlung der Rose ist im allge
meinen dieselbe wie die der iibrigen Zierrosen; sie mussen, um eine 
reiche Bliite zu geben, sachgemaB im Friihjahr beschnitten werden, 
verlangen auch Schutz vor Kalte uSW. Die Bliitezeit ist in der 
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Hauptsache der Juni. Selbstverstiindlich ist die Witterung von 
groBtem EinfluB auf den Ertrag und die Qualitiit der Bliiten. 

Die eben voll entfalteten Bliiten werden von Frauen mittels 
einer Schere kurz unter dem Kelch abgeschnitten und sofort in 
Korben in die Fabrik geschafft, wo der interessante, ziemlich kom
plizierte Extraktions- und DestillationsprozeB beginnt. Zuniichst 
werden die Rosenbliiten mittels Petroleumiither extrahiert, wobei 
eine braune, klebrige Fliissigkeit resultiert, welche alsdann noch 
verschiedene Rektifikationsprozesse durchmachen muB, bis schlieB
lich das bekannte, priichtig duftende Rosenol zustande kommt, 
eine blaBgelbliche Fliissigkeit, die schon bei 19-23,5° 0 kristal
linisch erstarrt und aus einem fast geruchlosen Stearopten, gelost 
in dem stark und angenehm riechenden fliissigen Anteil (Phenyl
iithylalkohol, Geraniol, Rhodinol) und anderen Verbindungen mehr 
besteht. - Es ist wohl leicht einzusehen, daB der hohe Preis des 
natiirlichen, echten Rosenols (das Kilogramm kostet mehrere Tau
send Mark) vielfache Anregung gibt, unabhiingig von der natiir
lichen Rose einen kiinstlichen Rosenriechstoff auf chemischem 
Wege herzustellen, zumal ja das Rosenol auch meist zu Parfiimerie
zwecken Verwendung findet. Auch diese Aufgabe hat die Firma 
Schimmel & 00. in Miltitz meisterhaft gelost, indem sie in jiingster 
Zeit unter Zugrundelegung eines nach besonderem Verfahren in 
den Miltitzer Kulturen gewonnenen natiirlichen Rosenproduktes 
einen Rosenriechstoff geschaffen hat, der den Geruch der frischen 
Rose naturgetreu und vollkommen wiedergibt. Inwieweit diese 
epochemachende Neuheit mit der Zeit die Kultur der Rose iiber
fliissig macht, bleibt abzuwarten. 

Rosa pomifera Berm. 
Feld- oder Hagebuttenrose. 

Rosaceae. 
Allgemeines: Diese Rose hat ihre Heimat in Mitteleuropa 

und findet sich verwildert in Hecken und an Wegen. Die langen, 
hellroten Friichte werden nicht nur zu einem beliebten Kompott, 
dem Hagebuttenmark, verwendet, sie spielen auch eine nicht zu 
unterschiitzende Rolle in unserem Arzneischatz. Sowohl die ge
trockneten, entkernten Friichte als auch die Kerne fiir sich geben 
im AufguB einen wassertreibenden Tee. Die Abkochung der Hage
buttenkorner besitzt starken Vanillegeschmack, so daB es nicht 
iiberraschen diirfte, wenn einstmals die Ohemie die vanilleiihnliche 
Su bstanz daraus isolieren und als Ersatz fiir die ausliindische Vanille 
in den Handel bringen wiirde. AuBerdem liiBt sich aus den Hage-
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buttenfriichten durch Vergarung mit Zucker nach Art der Obst
weinfabrikation ein Wein herstellen, der sowohl in Farbe als Ge
schmack dem Madeira sehr nahe kommt. 

Anbau: Wounfruchtbare, sonst nutzlose Berge zur Verfiigung 
stehen, kann die Anpflanzung der Hagebuttenrose empfohlen wer
den. Die Vermehrung kann sowohl durch Stockteilung als durch 
Aussaen geschehen, und bedarf eine solche Anlage nicht der gering
sten PfIege. 

Rosmarinus oHicinalis L. 
Rosmarin. 

Labiatae. 
Allgemeines: Dieser immergriine astige Halbstrauch von 1 Y2 

bis 2 m Hohe mit brauner oder aschgrauer Rinde ist in den Mittel
meerlandern heimisch, wo er im diirrsten, der heiBen Sonne aus
gesetzten, fast alles andere Pflanzenleben ausschlieBenden Boden 
vorkommt und oft schon im zeitigen Friihjahr (Marz bis Mai) 
seine blaBblauen Bluten hervorbringt. Da er in Deutschland nicht 
mehr winterhart ist, wird er hier in Topfen gehalten oder muB 
wenigstens im Herbst aus dem Lande herauskommen und zur Vber
winterung in einen frostfreien, trockenen und hellen Raum gebracht 
werden. Die Blatter sind 2-3 cm lang, ungestielt, lineal, am Rande 
stark umgerollt, an der oberen Flache gewolbt, steif und oberseits 
glanzend graugriin, unterseits weiB- oder graufilzig. Ihr Geruch' 
ist aromatisch, etwas kampferartig, ihr Geschmack schwach bitter 
und herb. Sie enthaIten atherisches <JI und Gerbstoffe und sind 
ein belie btes V olksheilmittel. Man unterscheidet von diesem Strau
che zwei Spielarten, eine mit gold- und eine mit silberbunten 
Blattern. 

An ba u: Der Rosmarin verlangt einen gut gemischten, humus
reichen Boden und eine hohe, luftige Lage. Man bereitet den Boden 
in der Weise vor, daB man denselben schon im Oktober tief um
grabt und mit ver:r:ottetem Rindviehmist bedeckt den Winter uber 
liegen laBt. 1m Mai pflanzt man alsdann die vom Mutterstock 
abgetrennten etwa 10 cm langen Stecklinge in Reihen an, wobei ein 
Abstand von 10 cm geniigt, und sorgt anfangs fUr Feuchtigkeit 
durch tagliches BegieBen mit lauem Wasser. Weniger ublich, doch 
nicht unmoglich ist die Vermehrung durch Samen. Derselbe wird 
im Friihjahr gesat, etwa 2 cm hoch mit Erde bedeckt und anfangs 
gut feucht gehalten. Die jungen Beete sind von Unkraut rein zu 
halten und ofters zu begieBen. Yom September ab kann man die 
jungen Pflanzen versetzen. Man sorgt anfangs fUr Schattierung, 
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gieBt erst seltener, spater ofters, lockert den Boden und gibt wah. 
rend des Winters gute Bedeckung. Hohere Exemplare bindet man 
an Stabe. Rosmarin vertragt ziemlich starke Diingung, ohne von 
seinem Geruch einzubiiBen. 

Das Trocknen der Blatter geschieht an der Luft i.m Schatten. 

Rubus Idaeus L. 
Himbeere. 

Rosaceae. 
Allgemeines: Die Himbeerpflanze ist ein Halbstrauch. Der· 

selbe findet sich ii ber Europa und das nordliche und mittlere Asien 
verbreitet, meist am Rande oder in Lichtungen der Walder, und 
wird auch vielfach in zahlreichen Varietaten kultiviert. Die Stengel 
sterben im zweiten Jahre ab, nachdem sie gebliiht und Fruchte 
getragen haben, um jungem Nachwuchs aus der ausdauernden 
Wurzel Platz zu machen. Die Frucht ist ihrer~morphologischen 
Natur nach eine Scheinfrucht. Die Elute besitzt innerhalb der 
Kelch., Blumen· und Staubblatter eine kegelformige Blutenachse, 
welche mit zahlreichen (20-30) freien Fruchtknoten besetzt ist. 
Nach erfolgter Befruchtung wachst der Blutenboden allmahlich zu 
einem spitzkegelformigen Gebilde heran; er ist vollstandig bedeckt 
von den einsamigen, in ihrem untersten Teil miteinander ver· 
wachsenen, fein behaarten Steinfruchtchen, welche sich bei der 
Reife leicht in ihrer Gesamtheit als ein fleischiger Korper von der 
schwammigen Blutenachse los16sen lassen. Die Steinfriichtchen be· 
sitzen ein hartes Endokarp und ein dickes, fleischiges Exokarp; 
die Zellen des letzteren wie die Harchen der Oberhaut fuhren bei 
der Reife einen intensiv roten Zellsaft. Die Farbe variiert ubrigens 
in den Kulturformen in gelblichweiB und fast schwarzrot. Him· 
beeren besitzen einen sehr angenehmen Geruch und Geschmack, 
sie geben 70-80% Saft, welcher Zucker, Zitronensaure und Apfel. 
saure enthiilt. Seit dem 16. Jahrhundert werden die Himbeeren 
in Deutschland medizinisch verwendet, und ist der Sirupus Rubi 
Idaei noch heute offizinell. Er dient als Geschmackskorrigens 
schlecht schmeckender Arzneien. AuBerdem bereitet man aus den 
Himbeeren auch Himbeeressig und Himbeerwein. Auch die Blatter 
des Himbeerstrauches sind in Gebrauch und bilden einen Bestand· 
teil des den chinesischen Tee ersetzenden sog. Deutschen Tees. Der 
AufguB von Himbeerblattern soll auch wirksam sein gegen Durch· 
fall und Menstruationsbeschwerden der Frauen. 

An ba u: Bei dem umfangreichen Gebrauch der Himbeeren, der 
mcht zum mindesten auf den infolge der Antialkoholbestrebungen 
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sich steigernden GenuB von Himbeerlimonaden zuriickzufiihren ist, 
muB es verwundern, daB diese eintragliche, wenig Arbeit und Auf
wand verursachende Pflanze nicht noch haufiger angebaut wird. 
Die Waldhimbeeren decken nur einen minimalen Bruchteil des 
Bedarfes, auch ist man zur Uberzeugung gelangt, daB die kulti
vierte Gartenhimbeere voll und ganz der wildwachsenden Wald
himbeere ebenburtig ist, ja sie ist noch ertragreicher und saftreicher, 
weil man ihr mehr Sonne zuteil werden lassen kann. Unter den 
Kulturformen gibt es auch solche, die im Herbst oder Spatsommer 
an den Spitzen der jungen Triebe bliihen und Friichte tragen, 
wahrend sich die darunter befindlichen Knospen erst im folgenden 
Fruhjahr zu Bliitentrieben entwickeln; dadurch entstehen die sog. 
remontierenden oder zweimal tragenden Himbeeren. Somit hat 
man zu unterscheiden zwischen einerseits einmal tragenden roten, 
gelben, fleischfarbigen und dunkelroten, anderseits zweimal tragen
den roten, gelben, fleischfarbigen und dunkelroten. Die besten 
Sorten sind: 1. einmal tragende Fastolff, von Tiirks rote, gelbe 
Antwerpener, 2. zweimal tragende: neue oder surpasse Fastolff 
Hornet (rot), neue gelbe Merveille. - Die Vermehrung der Him
beeren erfolgt durch Teilung alter Stocke. Man pflanzt sie vorteil
haft in Reihen spalierartig an und laBt zwischen den Reihen 2 m 
breite Gange, damit das Pfliicken leicht moglich ist und man da
zwischen durchpfliigen kann. Von den Jahrestrieben, die Frucht 
tragen sollen, laBt man nur die besten 6-8 Stuck stehen; sie wer
den nicht eingekiirzt, nur die Stengel der remontierenden werden 
auf frisches Holz verschnitten. Die Pflanzen lieben halbschattigen 
Stand und leichte, frische Bodenart. Die Tragfahigkeit wird wesent
lich gefOrdert durch alljahrliche Diingung mit verrottetem Stall
diinger sowie auch durch flussiges Nachdiingen. Nach sechs Jahren 
ist gewohnlich das Land himbeermiide und ein Fruchtwechsel mit 
Kartoffeln oder Getreide geboten. 

Ein lastiger Schiidling der Himbeere ist der Himbeerkafer (By
turus) und der Himbeerstecher (Anthonomus Rubi), ein seine Eier 
in die Bliiten legender 2 mm langer Riisselkafer. 

Rubus fruticosus L. 
Brombeere. 

Rosaceae. 
Allgemeines: Die Brombeerpflanze ist ein Strauch, der auf 

steinigen Waldhangen und in lichten Waldern vorkommt. Die 
Brombeerpflanze unterscheidet sich von der Himbeere durch den 
mehrjahrigen Stengel; die Sammelfrucht lOst sich nicht von dem 
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kugelformigen Bliitenboden ab, wie es bei der Himbeere der Fall 
ist und ihre Friichte sind schwarz. Die Frucht wird als frisches Obst 
und zur Bereitung von Saft und Brombeerwein verwendet. Die 
Herstellung des letzteren gleicht der der iibrigen Beerenweine. 
Brombeerwein kommt dem Bordeauxwein sehr nahe im Geschmack. 
Ferner werden die griinen Blatter des Strauches in den Apotheken 
viel gefordert; dieselben bilden einen Bestandteil des deutschen 
Tees. 

Anbau: Weniger die Waldbrombeeren als vielmehr die ver
schiedenen durch Kreuzung mit anderen Arten entstandenen Misch
lingsformen lassen sich mit Gewinn kultivieren. Die am meisten 
empfohlenen Sorten sind: Lawton (New-Rochelle), Dorchester, 
Hittatiny, Missouri-Mammut, Wilsons-Early und einige andere. 
Der Strauch kommt in jedem guten Gartenboden fort, verlangt 
aber einen warmen Standort. Man zieht die Brombeere in Reihen 
von etwa 1,5 m Entfernung an Spalieren. Die jungen Triebe wer
den sorgfaltig aufgebunden, das alteste Holz in jedem Jahre aus
geschnitten. Die Vermehrung der Brombeere erfolgt durch Nieder
legen der krautigen Triebspitzen in frischen Boden oder durch 
Wurzelstecklinge unter Glas. 

Sambucus nigra L. 
HolundeJ;', Holderstrauch, Flieder. 

Caprifoliaceae. 
Allgemeines: Der Holunder ist ein Strauch, kann aber auch 

als Baum erzogen werden. Er ist iiber ganz Europa und Mittel
asien verbreitet und war als heilwirkende Pflanze schon den Alten 
bekannt. Seine Bliiten und Friichte gehOrten standig zum Arznei
schatz der europaischen Volker. Er ist sehr dauerhaft, halt den 
strengsten Winter aus und kommt selbst bis zu einer bedeutenden 
Hohe in den Gebirgen fort. Die Bliiten sind als Flores Sambuci 
(Holunderfliederbliiten, Fliedertee) offizinell und eines der wichtig
sten schwei13treibenden Mittel. Sie besitzen einen eigentiimlichen 
Geruch und einen schleimigen, sii13lichen, spater etwas kratzenden 
Geschmack; sie enthalten Spuren eines atherischen Oles sowie etwas 
Gerbstoff und Schleim. Sie bilden einen Bestandteil der Species 
laxantes St. Germain. Auch die schwarzen Beeren werden vielfach 
als Hausmittel verwendet bzw. das daraus gekochte Mus. Succus 
Sambuci wird auch in manchen Apotheken noch viel gefordert. 
Wegen ihres Farbstoffes dienen die Beeren auch zum Farben von 
Speisen und Wein; auch eine beliebte Suppe la13t sich daraus be
reiten. Das Mark der Stamme, bekannt unter dem Namen Ho-
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lundermark oder Fliedermark, wird zur Herstellung von Kiigel
chen, allerlei Figuren und elektrischen Experimenten gebraucht, 
ferner von Uhrmachern und in der mikroskopischen Technik zum 
Einklemmen und Festhalten kleiner Gegenstande. 

An b au: Der Holunder kommt fast in j edem Boden, in sonniger. 
und schattiger Lage fort, am besten gedeiht er wohl in einem guten, 
lockeren, nicht zu trockenen Boden, wenigstens tragt er unter diesen 
Verhaltnissen die gr6Bten und besten Friichte. Die Fortpflanzung 
geschieht durch Zerteilung alter Stocke, durch Schnittlinge und 
Samen. Zu Stecklingen wahlt man im Herbst schone kraftige 
Sprosse und steckt diese etwa 20 cm tief in die Erde. Zur Erziehung 
aus Samen laBt man die Beeren gut ausreifen, driickt den Saft aus 
und wascht die Kerne, alsdann sat man dieselben in lockeren Boden 
und harkt flach ein. 1m nachsten Jahr verpflanzt man alsdann 
die Pflanzchen an ihren Standort. Die beiden ersten Arten der 
Fortpflanzung fiihren am sichersten zum Ziel. 

Ernte: Die Bliiten miissen bei ganz trockener Witterung ge
pfliickt werden, bevor einzelne Bliiten abfallen. Die kleinen Dold
chen werden von dem gemeinsamen Stiel befreit und schnell im 
Schatten getrocknet. Durch langes Lagern oder durch unzweck
maBiges Trocknen braun gewordene Bliiten sollen nicht pharma
zeutisch verwendet werden. Die Beeren diirfen nicht zu lange am 
Strauche bleiben, weil sie zahlreichen Vogeln zur Nahrung dienen. 

Solanum Dulcamara L. 
BittersiiB, rankender Nachtschatten, Waldnachtschatten, 

Mauseholz, Alpranke, Teufelszwirn. 

Solanaceae. 
Allgemeines: BittersiiB ist eine imganzengemaBigten Europa 

und Asien einheimische kletternde Pflanze. Man findet sie wild 
an schattigen Dfern in Erlensiimpfen, an Waldrandern, Hecken 
und feuchten Felsen. Die Stengel verholzen mit der Zeit und bilden 
fingerdicke Stammchen, rund oder undeutlich funfkantig, langs
runzelig mit zerstreuten Blatt- und Zweignarben. Die BittersiiB
stengel geben beim Zerbrechen einen widerlichen Geruch von sich. 
Sie schmecken beim Kauen erst bitter, dann suB und waren als 
"Stipites Dulcamarae" offizinell, werden auch noch viel in den 
Apotheken gebraucht. Sie enthalten geringe Mengen von dem gif
tigen Alkaloid Solanin sowie einen Bitterstoff: Dulcamarin. Die 
Blatter sind eiformig und herzeiformig, zugespitzt, die oberenspieB
formig geohrt. Die Bliiten stehen in Afterdolden. Die Blumen
krone ist tief fiinfspaltig, violett, selten weiB, die Beere eiformig, 
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scharlachrot, an der Spitze mit einem Punkt bezeichnet. Die Beeren 
sind giftig, wirken heftig brechenerregend und purgierend. Die 
Bliitezeit erstreckt sich yom Juni bis September. 

An b au: Da die Pflanze durchaus nicht allzuhaufig in der Natur 
vorkommt, verspricht ein Anbau derselben in groBerem MaBstabe 

Abb. 23. Solanum Dulcamara. 
(Au8 Gllg·Schiirhoff, Botanlk 7. Aun.) 

guten Nutzen. Am vorteilhaftesten wurde man damit Uferdamme 
bepflanzen, wobei gleichzeitig die tiefgehenden Wurzeln zur Be
festigung der Ufer und Damme beitrag en. Die Fortpflanzung ge
schieht durch Stecklinge oder Samen. Man kann gleich die ganzen 
Beeren an den bestimmten Standort saen. Eine weitere Pflege 
erfordern die Pflanzen nicht. 

Meyer, Arzueipflanzenkultur, 5. Auf!. 12 
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Ernte: Man schneidet im Friihling oder im Herbst die ver
setzten einjahrigen Triebe ohne Blatter und trocknet sie an der Luft 
oder in kiinstlicher Warme. 

Teucrium Marum L. 
Marum verum, Katzengamander, Amberkraut, Katzenkraut. 

Labiatae. 
Allgemeines: Diese Pflanze wii.chst in Siideuropa wild und 

hat in allen Teilen einen starken Kampfergeruch. Sie war friiher 
als Herba Mari veri offizinell. Das getrocknete Kraut wirkt niesen
erregend und bildet deshalb gewohnlich einen Bestandteil des gegen 
Kopfschmerz empfohlenen Nies-Schnupfpulvers. Innerlich ge
braucht man das Kraut als Pulver oder Tee. Der Geruch lockt die 
Katzen an. Das Katzenkraut gedeiht in jedem Boden, es verlangt 
viel Sonne und nicht zu viel Feuchtigkeit. 

Thuja occidentalis L. 
Lebensbaum. 

Coniferae. 
Allgemeines: Der Lebensbaum ist in Nordamerika und im 

ostlichen Kleinasien heimisch; er wi:r;d bei uns in Deutschland seit 
langer Zeit in Garten kultiviert und ist besonders auf den Fried
hofen zu finden, wo er die Stelle der empfindlicheren Zypressen 
vertritt. Er wird in Deutschland oft 12-15 m hoch und halt im 
Freien sehr gut aus. Die schuppenartig vierteilig gestellten Blatter 
sind den Zweigen dicht angedriickt. Da diese fast aIle in einer 
Ebene liegen und die Verzweigung zweiteilig ist, so erscheinen die 
Astchen selbst wie feinzerteilte Blatter. Die blattartige letzte Ver
astelung ist eirundlich, die Zweige sind mit vielen und kurzen, hori
zontal ausgebreiteten Astchen versehen, auf der unteren Seite kaum 
heller, die Blatter ungleich gestaltet, die oberen und unteren ziem
lich flach. Die Beerenzapfen sind langlich, zuletzt iiberhangend, 
zimtbraun. Das Holz des Stammes ist fest, zah und dauerhaft, es 
gibt poliert ein schOn gemustertes, zur MobeHabrikation gern ver
wendetes Material. Die Zweigspitzen und Blattchen werden medi
zinisch als auflosendes, schweil3- und harntreibendes Mittel ange
wandt. Auch gegen Gicht und Rheumatismus wirken Dampfbii.der 
mit diesen Ingredienzien vorziiglich. Man hat auch verschiedene 
Praparate in den Handel gebracht, die das wirksame atherische 
01 in Form einer Seife sowie Salbe enthalten. Wenn auch zur Zeit 
bei uns die Bedeutung des Lebensbaumes flir die Apotheke keine 
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allzugro.Be Rolle mehr spielt, um so mehr ist dies der Fall in seinem 
Vaterlande Nordamerika. 

Anbau: Der Lebensbaum kommt in jedem Boden fort, bevor
zugt aber feuchten Standort in schattiger Lage, ohne jedoch von 
Baumen iiberdeckt zu sein. Er vertragt gut den Schnitt; es lassen 
sich aus ihm Hecken bilden, wovon die abgeschnittenen Zweige 
nutzbar gemacht werden konnen. 

Thymus vulgaris L. 
Wahrer, franzosischer oder Gartenthymian, romischer Quendel. 

Labiatae. 
Allgemeines: Thymian war den alten Griechen und Romern 

als Gewiirz und Arzneimittel schon bekannt, wurde aber erst im 
16. Jahrhundert in Deutschland angebaut. Die Pflanze ist in den 
europaischen Mittelmeerlandern heimisch, wird aber als Gewiirz. 
kraut in fast jedem Bauerngarten gezogen, in gro.Berem MaBstabe 
in Thiiringen, der Provinz Sachsen und in Nordbayern. Haupt
kulturorte dafiir sind Quedlinburg, Greu.Ben, Schweinfurt, Jena
lObnitz, Zanow usw. Der Thymian ist ein kleiner, zwergartiger 
Strauch von 15-20 cm Hohe. Die verholzten Zweige wurzeln nie
mals am Boden. Die vierkantigen Aste tragen kreuzgegenstandige, 
bis 9 mm lange, hochstens 3 mm breite, sitzende oder kreuzgestielte, 
etwas dicke, am Rande zuruckgerollte Blatter, von schmallanzett
lichem UmriB. Die Blattspreite ist oberseits dunkelgriin, unter
seits heller, beiderseits kurz borstig behaart. Die Blatter zeigen so
wohl an der Oberseite als auch an der Unterseite zahlreiche groBe 
Driisenschuppen, mit gelbrotem atherischen 01 erfiiHt. Die weiB
lichen oder lilafarbigen zweilippigen Bliiten sind zu einem schein
quirlenartigen Bliitenstand vereinigt. Der borstig behaarte Kelch 
wird von der Blumenkronenrohre iiberragt. Thymian ist von kraftig 
gewiirzhaftem Geruch und Gesehmack, bedingt durch den Gehalt 
von etwa 1 % thymolhaltigem atherisehen 01. Das Kraut bildet 
einen Bestandteil der Species aromaticae und dient als Gewiirz. 

Anbau: Der Thymian liebt loekeren, na.hrhaften Boden und 
freien Standort in sonniger Lage. Er laBt sich vermehren durch 
Teilung der Pflanze oder dureh Samen. Derselbe wird im April 
in nahrhafte mit Sand vermischte Erde gesat und nur flach be
deekt, auf 1 a 5 g. Die Samlinge werden spater in einer Entfernung 
von 20 em auf gut gelockerte Beete gepflanzt. Thymian halt selten 
uber 2-3 Jahre aus und muB deshalb ein Jahr um das andere aus 
Samen nachgezogen werden. Oft vermehrt er sieh auch selbst 
durch SamenausfaH. Zweeks Samengewinnung laBt man einige 

12* 
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Pflanzen unberiihrt stehen und schneidet die Stengel erst, wenn 
die Kapseln braun werden. Zum Nachreifen des leicht ausfallenden 
Samens werden die Kapseln auf Papier oder Tiicher ausgebreitet. 
Kalten Wintern ohne Schneedecken kann Thymian nicht immer 
trotzen, weshalb es sich empfiehlt, die Reihen im Herbst mit Erde 
anzuhaufeln sowie Laub oder Tannenreisig darauf zu decken. 

Tilia L. 
Linde. 

Tiliaceae. 
Allgemeines: Man unterscheidet die Winterlinde, Tilia ulmi

folia Heap. (Tilia parvifol. Ehrh.), und die durchschnittlich 14 Tage 
frillier blilliende Sommerlinde (Tilia platyphyllos Scop., Tilia gran
difolia Ehrh.). Beides sind bekannte und beliebte, in ganz Europa 
a.ngepflanzte und hier auch heimische Alleebaume. Von beiden 
werden die ganzen, voll entwickelten Bliitenstande mit den Hoch
blattern (Bracteen) im Juni und Juli gesammelt. Die Trugdolden 
beider Arten haben ein gelblichgriines, dem gemeinsamen Bliiten
stiel bis zur Halfte angewachsenes papierdiinnes und deutlich durch
scheinendes zungenformiges Hochblatt. Die Bliitenstande der 
Sommerlinde setzen sich aus 3-7, die der Winterlinde aus zahl
reichen, bis 15 Bliiten zusammen. Die Bliiten der Winterlinde 
sind weiBgelb, die der Sommerlinde etwas dunkler (gelblichbraun). 
Die Winterlinde hat unterseits seegriinliche Blatter, die auBer einem 
gelben Bartchen in den Nervenwinkeln kahl sind. Die Frilli- oder 
Sommerlinde hat etwas groBere, unterseits blaBgriine, etwas rauh 
behaarte Blatter, in den Nervenwinkeln hellere Bartchen. Bliiten 
und Friichte sind etwas groBer als bei der kleinblatterigen Linde. 
Von beiden Arten existieren auBerdem noch zaWreiche Varietaten, 
wie die sog. Kapuzinerlinde usw. Die Linde bilden einen geraden 
Schaft mit in der Jugend glatter, im Alt.er flachrissiger Rinde und 
entwickeln eine starke Pfahlwurzel. Sie erreichen ein sehr hohes 
Alter, bis zu 1000 Jahren. I_indenbliiten werden seit dem Mittel
alter arzneilich angewendet, sie sind als schweiBtreibendes Mittel 
sehr beliebt, man schreibt ihnen auch eine blutreinigende Wirkung 
zu. Trockene Lindenbliiten besitzen einen eigentiimlichen, aber 
mit dem Aroma der frischen Bliiten nicht mehr identischen Geruch, 
welcher von Spuren atherischen Oles herriihrt. Sie enthaltenauBer
dem viel Schleim und dienen als Volksheilmittel. - Die Bliiten der 
Silberlinde (Tilia tomentosa), welche aus Osterreich zuweilen ein
gefillirt werden, sollen keine pharmazeutische Verwendung finden. 
Ebenso sind die Bliiten anderer Linden, welche zu weilen aus der 
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Turkei importiert werden, auszuschlieBen. Die Bluten gewahrell 
den Bienen vorziigliche Nahrung. Das Holz der Linde ist zwar zum 
Bauen nicht brauchbar, dagegen fiir Tischler als Blindholz vor
ziiglich geeignet, ebenso zu den verschiedensten Schnitzarbeiten. 
Es liefert sehr weiBen Holzstoff und eine gute Kohle (Carbo Tiliae). 
Dieselbe wird benutzt zum Zeichnen (ReiBkohle), zum Feinschleifell 
der Metalle, zur Herstellung von SchieBpulver und auch zu einigen 
pharmazeutischen Praparaten. Die Rinde liefert Bast zu Flecht
werk (Seilen, Tauen, Matten usw.) und zum Binden. 

Anbau: Die Linde gedeiht am besten in der Ebene, kommt 
aber auch noch in gebirgiger Lage gut fort, wie z. B. in den baye
rischen Alpen bis zu 1000 m Hohe. Sie nimmt mit jedem Boden 
vorlieb, bevorzugt aber einen frischen lockeren fruchtbaren Sand
boden. Die Vermehrung kann sowohl durch Samen als auch durch 
Senker vor sich gehen. Den aus Samen erzogenen Pflanzen ist 
ein besserer Wuchs eigen. Sind die aus Samen erzogenen Linden
stamme etwa 50 cm hoch, so werden sie versetzt, wobei man sie 
an der Spitze verkiirzt. 



Anhang. 
Zwecks eines rationellen Einkaufes frischer Drogen und Vege

tabilien ist es von groBter Wichtigkeit, moglichst genau zu wissen, 
wie groB der Gewichtsverlust ist, welchen die frische Droge beim 
TrockenprozeB erleidet. 
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:"E-< !IE-< 

~ I 

3 1 
6 I 
5 2 
2 I 
5 2 
7 3 
4 I 
4 I 
5 I 
7 1 

7 I 

5 1 
5 1 
5 1 
8 1 
3 1 
5 1 

! 5 1 
4 1 
6 I 
9 1 
8 1 
6 1 
3 1 
8 I 
5 1 
8 I 1 I 

2 1 
7 1 
4 

I 
1 

5 1 
5 

I 
1 

7 1 

" s:I 

~~ " .!oI" 
Name o·~ 0:;:: 

.~~ b~ .... ~ .:: 

Fo!. Jugland. reg. 4 I 

" 
Melissae. 4,5 I 

" 
Menthae crispae 8 I 

" " 
piperitae 8 I 

" 
Millefolii 7,5 I 

" 
Niootianae 5 1 

" 
Rosmarini. 5 I 

" 
Rutae 4 I 

" 
Salviae 4,5 I 

" 
Stramonii . 9 I 

" 
Toxioodendri 3,5 I 

" 
Trifolii fibrini 4,5 I 

" 
Uvae ursi 5 I 

" 
Verbasci 5 1 

Fruot. Cydoniae. 5 i 1 

" 
Cynosbati 2,5 1 

" 
Myrtillorum 7 1 

Gemm. Populi 3 1 
Herb. Abrotani 4 1 

" 
Absinthii. 5 1 

" 
Agrimoniae. 3,5 1 

" 
Artemisiae vul. 
garis 4 1 

" 
Centaurii minoris 4 I 

" 
Chelidonii majo-
ris 4 1 

" 
Coohleariae 8 1 

" 
Conii 5,5 1 

" 
Euphrasiae 2,5 I 

" 
Fumariae 5 1 

" 
Gratiolae 4 1 

" 
Hyperici 3 I 

" 
Hyssopi 4 1 

" 
laoeae 5,5 1 

" 
Majoranae 8 1 
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§ ~ 
~'.!a "'a:; '" ~'" ~'" 0- -§= g= Name o·~ 

b~ Name 00'" 00'" ... '" :5 8 
~ 

:5E-l ~~ 
~ .:: 

Herb. Marrubii 3,5 I Rad. Calami 4,5 I 

" 
Meliloti 4 I 

" 
Carlinae. 4 I 

" 
Millefolii 7 I 

" 
Cichorei 5 I 

" 
Origani 4 I 

" 
Consolidis m. 3 I 

" Pulsatillae 3,5 I 
" Enulae 4 1 

" 
Rutae. 4 I 

" Filicis 3 1 

" 
Sabinae 3 I 

" 
Graminis 2,5 1 

" 
Serpylli 3,5 1 

" 
Helleboris nigri 3 1 

" 
Tanaceti 4,5 I 

" 
Imperatoriae 4,5 I 

" 
Taraxaci 3 1 

" 
Iridis florentinae. 3 I 

" 
Thymi . 3 1 

" 
Levistici 3 I 

" 
Veronicae 3,5 1 

" 
Liquiritiae 3 I 

" 
Violae tricol. 5 1 

" 
Ononidis spinosae 3 1 

Rad. Althaeae 4 I 
" 

Paeoniae 3 I 

" 
Angelici 5 1 

" 
Polypodii 2,5 I 

" An 2,5 1 
" Rubiae tinctornm 5,5 1 

" 
Artemisiae 3 I 

" 
Saponariae 3 1 

" Asari . 4,5 I 
" 

Taraxaci 4,5 I 

" Bardanae 5 I 
" 

Tormentillae. 2,5 

I 
1 

" 
Belladonnae 3 I I " 

Valerianae 5 I 

" 
Bryoniae 4,5 I Stipites dulcamarae 3 I 

Bezugsquellen fur Saatgut und Pflanzenmaterial. 
AuBer von Spezialziichtern, deren Angebote von Samereien und Pflan

zen alljahrlich zu gegebener Zeit in den pharmazeutischen Fachzeitungen 
erscheinen, kann echtes Samen- und Pflanzenmaterial zu Neuanlagen be
zogen werden: 

von E w a 1 d N e u man n , Gartenbaubetrieb in Olbersdorf bei 
Zittau. Diese Firma offeriert in einem Katalog, der gratis versandt wird, 
eine reiche Auswahl von mehreren hundert verschiedenen Arten und gibt 
auch die kleinsten Mengen zu Versuchszwecken abo Was diese Firma selbst 
nicht auf Lager hat, kann sie bei ihrer vielseitigen Verbindung mit anderen 
Ziichtern leicht verschaffen. 

Die GroBvegetabilienhandlung Cas a r & ~ 0 ret z, Halle a.d. S. gibt 
alljahrlich aua ihren eigenen Kulturen einen Ubervorrat von Pfefferminz
und Konigskerzenpflanzen abo 

Der Reichsverband Deutscher Arzneipflanzenanbauer, Geschaftsstelle 
Miinchen, Koniginstr.36 (Vorsitzender Herr Landeaokonomierat Hans 
L u t zen b erg e r in Franzheim, Post Freising in Bayern) vermittelt 
die Ankaufe. 

Die Hortusgesellschaft Miinchen und die Zuchtstation in Stohna bei 
Leipzig sind nach der gleichen Richtung hin tatig. 

SchlieBlich kann auch als eine besonders vertrauenswiirdige Bezugs
quelle gelten die Firma H a age und S c h mid t in Erfurt, vor allem 
auch deshalb, well sie iiber ein gut geschultes Personal verfiigt, welches 
seit Jahrzehnten mit diesen Artikeln vertraut ist, und mit den Thiiringer 
Ziichtern stets in Verbindung steht. 
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Bliitenkalender. 
MArz. 

Alnus glutinosa Gaert. 
Amygdalus Persica L. 
Anemone nemorosa L. 
Corylus Avellana L. 
Daphne Mezereum L. 
Ficaria ranunculoides 

Roth. 
Galanthus nlval!s L. 
Hepatica triloba Gil. 

Leucolum vernum I,. 
Petasites officinalis 

Moend. 
Populus tremula L. 
Salix-Arten. 
Taxus baccata L. 
Tussilago Farfara L. 
Viola canina L. 

odorata L. 

April. 
Anemone pratensis L. 

" Pulsatilla L. 
Asarum europaeum L. 
Cochleariaofficinalis L. 
Erophila verna 

E. Meyer. 
Glechoma hederaceaeL. 
Hepatica triloba Gil. 
Leontodon Taraxacum 

L. 

Populus nigra L. 
Primula elatior Jacq. 
Prunus Padus L. 
Prunus spinosa L. 
Sabina officinalis 

Garcke. 
Tussilago Farfara L. 
Ulmus campestris L. 
Viola odorata L. 

Mal. 
Aescul. Hippocast. L. 
Alliaria officinalis. 

Andrzy. 
Amgydal. Persica L. 
Anemone pratens. L. 

" Pulsatilla L. 
Anthrisc. Cerefolium 

Hffm. (Scandix 
Cerefolium L.). 

Anthriscus silvestris 
Hffm. (Chaero
phyll. silvestre L.) 

Aquilegla vulgar. L. 
Arctostaphylos Uva 

Ursl Spr. 
Arum maculatum L. 
Asperula odorata L. 
Berberis vulgaris L. 
Betula alba L. 
Caltha palustris L. 
Cardamin. pratens. L. 
Carex arenaria L. 
Carpinus Betulus L. 
Chelidonium maj. L. 
Cochlear. Armorac. L. 

" officinal. L. 
Convallaria majal. L. 
Cydonia vulgaris L. 
Cynosgloss. officin. L. 
Equisetum arvense et 

hiemale. 
Fagus silvatica L. 
Fragaria vesca L. 
Fumaria officinal. L. 
Glechoma hederac. L. 
Ilex Aquifolium L. 

Iris Pseudocorus L. 
Juniperus Sabina L. 

" commun. L. 
Lamium album L. 
Menyanthes trifol. L. 
Nasturtium officin. L. 
Orchis Morio L. 
Oxalis Acetosella L. 
Paeonia officinalis L. 
Pinus Abies L. 

Larix L. 
" silvestris L. 

Polygala amara L. 
Polypodium vulg. L. 
Potentilla arenaria 

Borkh. 
Primula officin. Jacq. 
Pulmonar. officin. L. 
Quercus robur L. 

" peduncul. L. 
Rhamnus cathart. L. 
Ribes nigrum L. 
Rosmarin. officin. L. 
Rubus fruticosus L. 
Rubus Idaeus L. 
Salix pentandrag P. 
Symphytum offiein. L. 
Taraxacum officin. L. 
Taxus baccata L. 
Vaccinium Myrtill. L. 
Vinca minor. L. 
Viola odorata L. 

" tricolor. L. 
Valeriana officin. L. 
Veron. Beccabunga L. 

Chamaedrys. L. 

Sammelkalender. 
MArz. 

Cortex Frangulae. 
Hippocastani. 
Mezerei. 
Pruni Padi. 
Quercus. 

Cortex Salicis. 
" Ulmi. 

Gemmae Populi. 
Herba Sabinae. 

Taxi. 

Aprll. 
Cortex Quercus. 

Salicis. 
" Ulmi interior. 

Flores Acaclae. 
Farfarae. 

" Violae. 
Folia Uvae Ursi. 
Gemmae Populi. 
Herba Arboris Vitae. 

Hepatieae. 

Herba Pulmonariae. 
Pulsatillae. 
Taraxaci c. rad. 

" Vincae per.
vincae. 

Lichen Islandicus. 
RhizomaGraminis. 

" Tormentillae. 
Summitatls Sabinae. 

Mal. 
Flor. Convallariae. 

Lamiialbi. 
Paeoniae. 
Persicae. 
Prhnulae veris. 
Rorismarini. 

" Violarum. 
Fol. Farfarae. 

Ilicis Aquifolii. 
Pulmonariae. 
Malvae. 
Salviae. 

" Thujae occident. 
Trifolii fibr. 

" Uvae Ursi. 
Herb. Brancae ursin. 

Capillor. Vener. 
Cerefolii. 

" Chaerophylli 
silv. 

Herb. Chelidon. maj. 
Cochleariae. 
ConU maculati. 
Equiseti. 
Fragariae vesco 
Fumariae. 
Hederae terrestr. 
Jaceae. 
Lycopodii. 
Millefolii. 
Polygal. amar. 
Pulmonariae. 
Pulsatillae. 
Rutae. 
Tanaceti. 

.. Taxi baccatae. 
Meloe majalis. 
Rad. Caricis. 
Summitates Sabinae. 
Turiones .Pini. 
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Bliitenkalender. (Fortsetzung. ) Sammelkalender. 

Jun!. 
Achillea Millefolium L. 
Aconitum. 
Acorus Calamus L. 
Allium Cepa L. 
Althaea officinalis L. 
Anthemis nobilis L. 
Apium Petroselinum L. 
Aquilegia vulgaris L. 
Arctostaphylos Uva 

Ursi Spr. 
Arnica montana L. 
Aspidium Filix mas L. 
Atropa Belladonna L. 
Borago officinalis L. 
Calendula officinalis L. 
Cannabis sativa L. 
Carlina vulgaris L. 
Centaurea Cyanus L. 
Chelidonium majus L. 
Chrysanthemum Leu-

canthemum L. 
Cnicus benedictus 

Gaertn. 
Cochlearia officin. L. 
Conium maculatum L. 
Daucus Carota L. 
Digitalis purpurea L. 
Erythraea Centaurium 

Pers. 
Foeniculum vulgare 

Gaertn. 
Fragaria vesca L. 
Fumaria officinalis L. 
Galium verum L. 
Geum urbanum L. 
Gratiola officinalis L. 
Hyoscyamus niger L. 
Imperatoria Ostru-

thiumL. 
Knautia arvensis 

Coulton. 
Ledum palustre L. 

I 

Linum usitatissimum 
L. 

Lotus corniculatus L. 
Lychnis flos cuculi L. 
Malva rotundifolia L. 
Malva silvestris L. 
Matricaria annua L. 
Matricaria Chamomilla 

L. 
Ononis spinosa L. 
Orchis latifolia L. 
Papaver Rhoeas L. 
Plantago lanceolata et 

major L. 
Polygala amara L. 
Potentilla Anserina L. 

" Tormentilla 
Schrk. 

Pyrethrum Parthenium 
Smith. 

Ranunculus acer L. 
Rhus Toxicodendron 

Michaux. • 
Rosa centifolia et Gal-

lica L. 
Rosmarinus officin. L. 
Ruta graveolens L. 
Salvia officinalis L. 
Sambucus nigra L. 
Saponaria officin. L. 
Sinapis alba et nigra L. 
Spartium scoparium L. 
Teucrium Scordium L. 
Thymus Serpyllum L. 
Thymus vulgaris L. 
Tilia Europea L. 
Trifolium pratense L. 
Veronica Beccabunga 

L. 
Veronica officinalis I,. 
Viola tricolor L. 
Vitis vinifera L. 

Juli. 
Achillea Millefolium L. 
Aethusa Cynapium L. 
Agrimonia Eupatoria 

L. 
Agrostemma Githago 

L. 
Alisma Plantago L. 
Althaea rosea Cav. 
Anthemis nobilis L. 
Apium Petroselinum L. 
Archangelica officina-

lis Hoffm. 
Arctium Lappa Willd. 
Artemisia Absinthium 

L. 
Ballota nigra L. 
Betonica officinalis L. 
Carthamus tinctorius 

L. 

Chenopodium ambro-
siodes L. 

Cichorium Intybus L. 
Citrus Aurantium L. 
Clematis erecta L. 
Cnicus benedictus 

Gaertn. 
Conium maculatum L. 
Conyza squarrosa L. 
Datura Stramonium 

L. 
Delphinium Consolida 

L. 
Echium vulgare L. 
Erythraea Centaurium 

Pers. 
Eupbrasia officinalis 

L. 
Foenlculum vulgare 

Gaertn. 

Juni. 
Flores Althaeae. 

Arnicae. 
Boraginis. 
Calendulae. 

" Chamomillae 
Roman. 

Flores Chamomillae 
vulg. 

Flores Cyani. 
Galii veri. 
Malvae vulg. 
Millefolii. 
Rhoeados. 
Rosae. 
Sambuci. 
Tiliae. 
Trifolii albi. 

" Trifolii fibrini. 
Folia Althaeae. 

Aurantii. 
" Belladonnae. 
" Betulae. 
" Cichorei (radi

calia). 
Folia Digitalis. 

" Farfarae. 
Juglandis. 
Lauro-Cerasi. 
Quercus. 

" lielissae. 
" Menthae crisp. 
" Menthae pip. 

Salviae (plantae 
non florent.). 

Folia Stramonii. 
" Toxicodendri. 
" Uvae UrsL 

Formicae, Fragae. 
Herba Absinthii (sine 

florib.). 
Herba Aconiti. 

Arnicae. 
Boraginis. 
Calendulae. 

Herba Cannabis-(sum
mit. plant.foemin.). 

Herba Capillorum 
Veneri. 

Herba Chaerophylli. 
" Centauri mino

ris. 
Herba Clematidis. 

Cochleariae (c. 
florib.). 

Herba Fumariae. 
Gratiolae. 
Hyoscyami. 
Hyssopi. 
Lapathi acuti. 
Ledi palustris. 
Malvae. 
Marubii albi. 
Matricariae. 
Mercurialis. 
Millefolii. 

" Ononidis spi
nosae. 

Herba Pilosellae. 
" Polygalae 

amarae. 
Herba Rhus Toxico

dendri. 
Herba Rorismarini. 

" Rutae (vor der 
Bliite). 

Herba Saponariae. 
Scabiosae. 
Scolopendrii. 
Scordii. 
Serpylli. 
Taraxaci. 
Thymi. 
Veronicae. 

" Violae tricolo
rise 

Semen Colchici. 

Jull. 
Baccae Ribium rubr. 

RubiIdaei. 
" Myrtilli. 

Flores Aurantii. 
Carthami. 

" Chamomillae 
Rom. 

Flores Hyperici. 
Lavandulae. 
Lilii albi. 
Malvae arbo; 

reae. 
Flores Nymphaeae 

albae. 
Flores Tanaceti. 

Tiliae. 
" Verbasci. 

Folia Althaeae. 
Lauro·Cerasi. 
Juglandis regiae. 

Folia Menth. crisp. et 
pip. 

Folia Nicotianae. 
" Rutae. 
" Toxicodendri. 

Formicae. 
Fructus Juglandis im

mat. 
Fructus Cerasi nigrae. 

" Papaveris im-
mat. 

Herba Absinthii flo
rens. 

Herba Basilici. 
Betonicae. 

" Capillor. Vene
ris. 

Herba Cardui bene
dicti. 
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BIiitenkalender. (Fortsetzung.) Sammelkalender. 

Juli. 
Galeopsis ochroleuca 

Lam. 
GnaphaJium arena-

riumL. 
Gratiola officinalis L. 
Hieraceum Pilosella L. 
Hyos~yamus niger L. 
Hypericum perfora-

tumL. 
Hyssopus officinaJis L. 
Lacluca Scariola L. 

" virosa L. 
Lavandula Spica L. 
Levisticum officinale 

Koch. 
Ligustrum vulgare L. 
LiJium candidum L. 
Linaria vulgaris L. 
Marrubium vulgare L. 
MeliJotus officinaJis 

WiJld. 
Mentha crispa L. 

piperlta L. 
" Pulegium L. 

Momordica Elaterium 
L. 

Nasturtium officinale. 
Nuphar leuteum Sm. 
Nymphaea alba L. 
Ocymum Basilicum L. 

Oenanthe PheUan-
drium L. 

Origanum Majorana L. 
Origanum vulgare L. 
Parietaria officinalis L. 
Prunella vulg. L. 
Rhus Toxicodendron L. 
Rumex Acetosa L. 
Ruta graveolens L. 
Saponaria officinaJis L. 
Satureja hortensis L. 
Sedum acre L. 
Sisymbrium officinale 

Scop. 
Solanum Dulcamara L. 
Spartium scoparium L. 
Tanacetum vulgare L. 
Tilia Europaea L. 
Triticum repens L. 
Urtica urens L. 
Verbascum thapsifor-

me Schrad. 
Verbascum Thapsus 

Mey. 
Verbena officinaJis L. 

August. 
Althaea officinalis L. Inula Helenium L. 

" rosea Cav. Lythrum Salicaria L. 
Artemisia Absinthium Meliotus officinalis 

L. Willd. 
Artemisia vulgaris L. Origanum Majorana L. 
CaUuna vulgaris Sa!. Pimpinella Saxifraga 
Cirsium arvense Scop. L. 
Convolvulus sepium L. Satureja hortensis L. 
Erythraea Centaurium Solidago Virga aurea 

Pers. L. 
Foeniculum vulgare Spilanthes oleracea 

Gaertn. J aquin. 
Gratiola officinaJis L. Teucrium Marum L. 
Humulus Lupulus L. TTr ica dioica L. 

September. 
Colchicum autumnale Satureja hOrtensis L. 

L. SpiJanthes oleracea 
Crocus saticus L. Jacq. 

Juli. 
Herba Centaurii mino

ris. 
Herba Chenopodii 

ambros. 
Herba Cichorii. 

Conii. 
Conyeae. 

" Euphrasiae flo
rens. 

Herba Foenikum. 
Galeopsidis. 
Genistae. 
Gratiolae. 
Hyperici. 
Lactucae viro-

" sae. 
Herba Linariae. 

Majoranae. 

Herba Marl veri. 
Marrubii albi. 
Meliloti florens. 
MillefoJii. 
Origani vul~. 
Parietariae. 
Pulegii. 
Saturejae. 
Scabiosae. 
Seordii. 
Tanaceti. 

" Verbasci. 
Nuces Jugland.immat. 
Nuclei Cerasorum. 
Seeale eornutum. 
Tubera Salep. 

August. 
Baccae Mororum. 

Myrtill. 
Rubi frut. 
Sambuci. 

" Sorbi aue. 
Bulbi AUii. 
Flores Althaeae. 

Lavandu!. 
Malv. arbor. 

" Meliloti. 
Fo!. Lauro-Cerasi. 
Formicae. 
Fruct. Capsici ann. 

Carvi. 
Cerasi acid. 
Cynosbati. 
Elaterii. 

" Hippocast. 
Glandes Quercus. 
Herba Absinthii. 

Artemisiae. 
Centaur. min. 

Herba Gratiolae. 
Mari veri. 
Melilot. c. flor. 
Saturejae. 
SpiJanth. oler. 

" Virgaureae. 
Lactucarium. 
Lycopodium. 
Radix Arnicae. 

Asari. 
" Colehici. 

Seeale cornutum. 
Semen Cannabis. 

Conii immat. 
Coriandri. 
Hyoscyami. 
Lini. 
Melonum. 
Papaveris. 
Phellandrii. 

" Sinapis. 
Tubera Salep. 

September. 
Baccae Berberidis. 

" Sambuci. 
Bulbi Colchici. 
Cortex Nuc. Juglandis. 
]<'ructus Anisi. 

Foeniculi. 
Juniperi. 
Pruni. 

" Rhamni ca .. 
thartieae. 

Herba SpiJanthis ole
raceae. 

Poma acidula. 
Radix Angelicae. 

Arnieae. 
Belladonnae. 
Ciehorei. 
Cynoglossi. 
Enulae. 
Gentianae. 
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Bliitenkalender. (Fortsetzung.) Sammelkalender. 

September. September. 
Radix Ononidis. Semen Cannabis. 

Saponariae. Conii. 
Taraxaei. Coriandri. 

" Valerianae. Peponis. 
Rhizoma Calami. Petroselini. 

Filicis. Phellandrii. 
"Hellebori "Psyllii. 
virid. I " Stramonii. 

Rhizoma Tormentillae. Strobuli Lupuli. 

Oktober. Oktober. 
Baecae Ebuli. Radix Enulae. 

" Sambuci. Gentianae. 
Bulbus Colchici. Gratiolae. 
Cera. Lapathi. 
Cortex Nue. Juglandis. Liquiritiae. 
Crocus. Pyrethri. 
Fructus Juniperi. Rubiae tinctor. 
Lignum Juniperi radio Saponariae. 

cis. Taraxaei. 
Lupullnum. " Valerianae. 
Poma aeidula. Rhizoma Oal&Ini. 
Putamina Nuc. Ju· Filicis. 

glandis. " Hellebori 
Radix Althaeae. viridis. 

" Apii Petrose· Rhizoma Imperato· 
lini. riae. 

Radix Artemisiae. RhizOIDa Iridis floren-
Ari. tinae (3jahrige). 
Asqaragi. Secale comutum. 

"Bardanae Semen Cydoniae. 
(2jahrig). Peponum. 

Radix Bryoniae. Petroselini. 
Carlinae. Sinapis nigrae. 
Consolidae mac. " Stramonii. 

I Stipites Dulcamarae. 



Inhaltsverzeichnis der lateinischen Namen. 

Achillea millefolium . 
Aconitum Napellus 
Acorus Calamus. 
Adonis vernalis . 
Aesculus Hippocastanum. 
Agrimonia Eupatoria 
Alkanna tinc~oria . . 
Althaea officinalis . 
Althaea rosea . 
Anacyclus officinarum . 
Anemone pratensis 
Anemone Pulsatilla 
Anethum graveolens . 
Anthemis nobilis 
Archangelica officinalis. 
Arctostaphylos uva ursi 
Aristolochia. • . . . . 
Arnica montana. . . . 
Artemisia Abrotanum . 

Absynthium. 
Dracunculus. 

" vulgaris. 
Arum maculat 
Asarum europaeum 
Asperula odorata 
Aspidium filix mas 
Atropa belladonna. 

Brassica nigra. 
Bryonia alba . 

dioica 

Calendula officinalis . 
Capsella bursa pastoris. 
CarIina acaulis 
Carum Carvi 
Centaurea cyanus . 
Chenopodium ambrosioides . 
Cichorium Intybus. 
Cicuta virosa . . . 
Citrus aurantium 
Cnicus benedictus . 
Cochlearia officinalis. 
Colchicum autumnale 
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Conium maculatum 
Coriandrum sativum. 
Crocus sativus 
Cucurbita Pepo . 

" Melopepo . 
Cydonia vulgaris . . . . 
Cynanchum Vincetoxicum 

Daphne Mezereum. 
Datura Stramonium . 
Delphinium staphisagria 
Digitalis purpurea. . . 

Erythraea centaurium 
Eucalyptus globulus . 

Foeniculum 
" officinale 
" vulgare. 

Fumaria officinalis. . 

Galeopsis ochroleuca . 
Gentiana lutea 

purpurea . 
pannonica. 

" punctata. 
Glycyrrhiza glabra .. 

" echinata. 
Gratiola officinalis. 

Hellebor. niger 
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