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Vorwort. 

Der Beginn del' fabrikmassigen !ierstellung del' Verbandstoffe 

faUt in den Anfang del' siebziger Jahre unseres Jahrhunderts, als 

Professor von Bruns die gebleichte und hydrophile Charpiebaumwolle 

in den Verbandstoffschatz und Professor Lister die antiseptische 

Wundbehandlung einfiihrten. - Damals und noch in den ersten 

Jahren nach Griindung diesel' neuen Industrie waren es verbaltniss

massig wenige Artikel, die herzustellen waren; Baumwolle-Watten 

und -Stoffe bildeten so ziemlicb das einzige Grundmaterial, abgesehen 

von Nah- und Drainagemitteln; und von Impragnirungen wurden 

kaum mehr als solche mit Karbolsaure, Salicylsaure, Sublimat und 

Borsaure ausgefiihrt. - Das ist inzwischen von Grund aus anders 

geworden. Nicht nur, dass es niemals an Versucben feblte, die 

Banmwolle durch andere Materialien zu ersetzen und neben diese 

Ascbe, Sand, Torf, Moos, Holzwolle, Cellulose, Papier etc. einzufiihren, 

sondern es brachte auch jedes JabI' zablreiche neue Antiseptica, die 

in der Branche verarbeitet werden mussten. Die aseptiscbe Wund· 

behandlung und die stetig wachsende Nachfrage nach sterilisirten 

Verb and stoff en brachten eine grosse Veranderung in den bisherigen 

Betrieb, besonders dadurch, dass nun ancb derVerpackung eine er

hObte Sorgfalt gewidmet werden musste. Die in zwischen machtig 

angewachsene Konkurrenz that ein Uebriges, sich mit neuen Prapa

raten oder Aufmachungen einzufiihren und die Artikelliste einer Ver

bandstoff-Fabrik mehr und mehr zu vergrossern. - Die Zunahme 

del' Konkurrenz veranlasste, wie es natiirlich und in anderen In

dustrien ebenfalls ist, ein bestandiges Sinken del' Verbandstoffpreise' 

'Val' dasselbe auch zum grossen Theile begriindet in del' standigen 



IV Vorwort. 

Entwel'thung del' Rohmaterialien, besonders del' Baumwolle und der 

Chemikalien, so sOl'gten ausserdem der nach und nach l'ationeller 

werdende Betrieb del' Fabriken und die' von Jahr zu Jahr mehr 

hervortretende Anspruchslosigkeit in del' Werthschatzung del' Watten 

und Stoffe dafti.r. Es ist eine auffallende Thatsache, dass jene kurz

fasel'iger, diese weitmaschiger und schmaleI' geworden sind. SoIche 

minderwerthigen Materialien, besonders solche lockeren Gazen, ver

mogen Chemikalien mechanisch weniger fest zu halten als langfaserige 

Watten odeI' dichte Gewebe und diesem Uebelstande ist es mit zuzu· 

schreiben, dass so viele minderprocentig impragnirte Fabrikate in den 

letzten J ahren im Handel angetroffen werden. - Dass es, wie uberall, 

auch in del' Vel'bandstoff-Industrie gewissenlose Fabrikanten giebt, die 

aus dem einen odeI' anderen Gl'unde zu Unterdosirungen ihre Zufiucht 

nehmen, und, um diese dem Auge zu verbergen, zu Farbungen 

schreiten, machen die in letzter Zeit in den Fachblattel'll wiederholt 

veroffentlichten Untersuchungsresultate fast zur Gewissheit. 

Eine Koncessionspflicht fUr Vel'bandstoff-Fabriken und eine staat

liche Beaufsichtigung derselben, wie sie in Oesterreich -Ungal'll be

stehen, waren auch in Deutschland sehr empfehlenswerth. 

Das vorliegende Buch solI clem Apotheker, Drogisten und Arzte 

wie i.'tberhaupt dem ganzen ausgedehnten Kreise del' Interessenten ein 

zuverlassiger Rathgeber sein beim Einkaufe und del' Beurtheilung del' 

gesammten Verbandstoff - Materialien; es solI den Fachmann in 

Stand setzen zur Herstellung derselben im Grossen wie im Kleinen, 

besonders dem fernabwohnenden Apotheker und Drogisten ermog

lichen, seltener vorkommende odeI' dem leichten Verderben ausgesetzte 

lmpdignil'llngen schnell und sichel' auszufUhren. 

Chemnitz, im December 1899. 

Paul ZeUs. 
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Erster Theil. 

Die V erbandstoff - Materialien. 

Z e Ii s, V erbandstoff - Materialicn. 1 



Einleitung. 

vVas verstehen wir unt.er "Medieinisehen V erbandmaterialien" ? Im 
weiteren Sinne alle diejenigen Materialien, einfache sowohl wie zusammen" 
gesetzte, Natur- wie Kunsterzeugnisse, welehe an sieh eine Beschaffenheit 
besitzen odeI' dureh zweekentspreehende Veral'beitung erlangt haben, cIass 
sie naeh den jeweilig geltenden Ansichten del' medieiniseh-ehil'ul'gisehen 
Wissensehaft zum Verband leidendel' Kol'pel'theile an Mensehen uncI Vieh 
geeignet erseheinen. - Aus allen dl'ei N aturreiehen hat sieh del' Mensch 
you jeher zusammen geslleht, was ihm fLi.r dies en Zweek dienlieh erschien, 
und Preis und Entfel'llung spielten keine Rolle, wo es galt, dem leidenden 
Mitmensehen Heilung zu versehaffen. Wie im Weehsel del' Zeiten die 
medieinisch-ehirurgisehe W undbehandlung eine andere geworden, so sind 
.auch die ihr dienenden Matel'ialien andere gewol'den; mit del' El'weiterung 
ihl'es Al'beitsfeldes geniigten die meist aus einfachsten Natllrprodukten 
bestehenden Vel'bandartikel nieht mehr. Und als die Ohirurgie nieht mehl' 
von wohl praktisehen, abel' meist wissensehaftlieh ungebildeten Badel'll 
und Quaeksalbel'll ausgeiibt wurde, da begannen sieh aueh die Anforde
rungen zu steigel'll, welehe man an die Verbandmaterialien stellte; in dem 
~Iaasse, wie die Ohirurgie an vVissensehaftliehkeit zunahm, veredelten sieh 
ihre Bedarfsal'tikel und mit dem Beginn del' antiseptischen W undbehand
lung dureh Lister traten auch die Verbandmittel aus ihl'er bisherigen 
N ebensachliehkeit hervor, sie wurden ein gewiehtiger Faktor, ein ge
priesener Bundesgenosse des Ohirul'gen in dem nun auf allen Seiten ent
brennenden heissen Streite gegen \V und vergiftung uncI unnothige Ver
kriippelung, Ansteekung und Verseuehung, Sieehthum und Tod. Eine 
grosse Zahl von Gliedern unserer hoehentwiekelten Industrie stellte sieh 
mit Praxis und vVissensehaft in den Dienst des Ohirurgen, auf allen Seiten 
entbrannte ein edler Wettkampf, die Verband~toff-Materialien zu vervoll
kommnen; Spinnerei und \Vebel'ei mit ihren zahlreiehen Branehen, Papier
industrie, ehemisehe Industrie, Gummi- und Glasfabriken uncI viele anuere 
selbststandige und Hilfsbetriebe, wie Bleichereien, Appreturen liefel'll heute 
die Grundstoffe zu den Verbandmaterialien, die in besonderen Verbandstoff
Fabriken weiter verarbeitet werden. 

1" 



4 Einleitung. 

Verbandmaterialien im engeren Sinne nennen wir aIle die Stoffe, 
welehe del' Arzt, abgesehen von Apparaten und Instrumenten zur Wund
behandlung, del' Orthopadist zur Polsterung und Lagerung bedarf. reh 
reehne ferner nieht dazu aIle pharmaeeutisehen Zubereitungen, welehe zum 
Theil wohl in besonderen ehemiseh-pharmaeeutischen Fabriken hergestellt 
werden, dem allgemeinen Handelsverkehr abel' entzogen sind. 

Die Verbandstoff-Fabrikation in diesem engsten Sinne umfasst trotz 
del' aus dem eben angefiihrten Grunde erfolgenden Ausseraehtlassung del' 
ganzen Reihe del' Pflaster- und Salben-Praparate noeh ein so weites Gebiet, 
dass ihre U ehersieht und Beherrsehung nieht allzu leieht ist. 



Erster Abschnitt: 

Die Grundmaterialien. 

Das wiehtigste Grundmaterial zur HersteHung von Verbandstoffen ist 
heute, dariibe1' lasst sieh garnieht st1'eiten, die Baumwollej aus diesem 
Grunde ist ih1' der e1'ste und grosste Platz in diesem Buche eingeraumt. 
Aus teehnisehen Riieksiehten habe ieh ihrer Bespreehung diejenige von 
Holz, Jute und Wolle angereihtj a11e drei werden wohl in rein em Zu
stande als Verbandmaterial gebraueht, jedoeh ebenso viel und noeh mehr 
in Verbindung mit Baumwolle. Es folgen einige andere Gespinnstfasern, 
Chinagras, Seide und Leinen, dann Natur-Rohprodukte wie Moos, Torf, 
Asbest, Sand und Badesehwamm. Den Besehluss del' erst en Abtheilung 
bilden Erzeugnisse der Gummi-Branehe und Catgut nebst Knoehendrains. 
N ur bei unwiehtigeren Grundmateriallen habe ieh schon in dieser Ab
theilung ihre weitere Verarbeitung mit Antiseptieis besproehen, urn diese 
kleinen Kapitel nieht theilen zu miissen und die U ebersiehtliehkeit nieht 
zu beeintraehtigen, - sowie aueh urn Raum fUr wiehtigere Kapitel zu 
gewinnen. -

A. Baumwolle. 

Stammpflanzen del' Baumwolle sind in China und Ostindien, Aegyptell 
und Innerafrika, allen warmeren Theilen Amerikas, besonders in den Siid
staaten N ordamerikas heimisehe und kultivirte malvellartige Krauter, 
Straueher und strauehartige Baume, Gossypium-Arten mit 3-51appigen 
Blattern, meistens ziemlieh grossen gelben, bisweilen purpurrothen, fiinf
blatterigen, blattwinkelstandigen Bliithen. Die 3-5fachrige Frueht springt 
hei der Reife in ehenso viele Klappen auf, von den en jede 3-8 Sam en
korner, umhiillt von einer weisslichen bis gelhliehen Samenwolle, del' 
Baumwolle, enthalt. 

Diese Baumwollwulste werden, noeh ehe sie vom Win de weggefiihrt 
und durch Staub und Sand verunreinigt werden konnen, gesammelt und 
an Ort und Stelle dureh den "Entkorner" von den Samen hefreit. 



6 Daumwolle. 

So vorbel'eitet kommt die Baumwolle III ca. 200 kg schweren, scharf 
gepressten, mit J uteleinen umhiillten und von eisernen Bandern umspannten 
Ballen in den Handel, und zwar die bei weitem griisste Menge aus den 
Mississippistaaten unter del' Bezeichnung "Louisiana-Baumwolle". Die 
noch feinere, auch daher stammende "Sea-Island" wird fast ausschliesslich 
in England zu den allerfeinsten Garnen versponnen. Aegypten liefert die 
unter dem Namen "Maco" bekannte, sehr feine und langfaserige, Ostindien 
die nBengalbaumwolle", die ziemlich unrein, bedeutend kiirzer, harter und 
fast gekrauselt wie SchafwoUe ist. Gut gereinigt, wird sie von den Ver
bandstofffabriken meist direkt als lYIisch wolle verarbeitet, um die Watten 
griffiger und elastischer zu machen. Dagegen kommen von den erst
genannten besseren Handelsmarken hauptsachlich nul' Spinnereiabgange 
zur Verwerthung. 

Zunt1chst wird die in Ballen bezogene Rohbaumwolle, welche noch 
viele Unreinigkeiten, wie Samen, Kapselreste, Sand etc. enthalt, in den 
Spinnereien durch den" Geffner", eine sehr schnell laufende, durch Centri
fugalkl'aft und Luftsauger wirkende Maschine, von dies en specifisch schweren 
Unreinigkeiten befl'eit und dann auf del' "Schlagmaschine" gelockel't. Nun. 
gelangt die so vorbereitete Baumwolle auf die "Krempel", wo die noch 
biischelfiirmige Baumwolle zertheilt, gekammt und nach ihrem Durchgang 
durch "Trichter" und "Drehtopf" bandfiirmig erhalten wird. Diese Bander 
sind noch ungleichmassig, auch liegen in ihnen die Fasern noch wirr; urn 
diese Mangel zu beseitigen, werden sie "gestl'eckt". Es nehmen 3-4- zahn
radfiirrnige Walzenpaare, von denen jedes folgende Paar urn ein Gewisses 
schneller lauft als das vorhergehende, 6-8 Bander auf und strecken sie 
auf die anfangliche Starke eines Bandes. Zur Verarbeitung auf ganz 
feine Garne muss die Baumwolle nach einer vorlaufigen "Strecke" die 
"Kammmaschine" passiren; hier werden die kiirzeren Fasern, die "Kamm
linge", die einen schlechten, rauhen Faden geben wiirden, abgesondert. 
Das Strecken del' Bander wird so lange wiederholt, bis dieselben die ge
wiinschte Starke erreicht haben. Hierbei werden sie wegen zunehmender 
Feinheit zur griisseren Haltbarlreit "gedreht" und verlassen nun als 
"Lunte" die Maschine. Auf dem "Feinspinner" wird die Lunte zum 
letzten Male gestreckt, gedreht und gespult und stellt nun in den ver
schiedenen Starken das Baumwollgarn dar, wie solches zu den V 8rband
stoffen verwendet wird. Ehe es in den Handel komrnt, wird es mittels 
del' "Weife", die eillen Umfang von 11/2 Yards hat, abgehaspelt. 80 Weifen
touren werden zu eipem "Strahn" vereinigt, del' wieder in 7 "Gebinde" 
getheilt wird. Die Zahl del' Strahne in 1 Pfd. engl. bezeichnet die 
Feinheitsnummer des Garnes. 

Die von del' Kammmaschine herriihrenden Kammlinge, daneben auch 
die bei den verschiedenen mit del' Rohbaumwolle vorgenomrnenen Reinigungs
arbeiten entstandenen Abgange, deren Handelswerth sich ganz nach ihrer 
Reinheit und del' Lange ihrer Fasern richtet, bilden das Hauptmaterial 
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zur Herstellung del' Verbandwatten. Diese Abgange kommen in Sacken 
von ca. 50 kg odeI' in gepressten Ballen von ca. 200 kg in den Handel. 
Hauptlieferanten sind nach alledem besonders diejenigen Lander, welche 
einen hochentwickelten Baumwollspinnereibetrieb haben, als: Deutschland, 
England und die Schweiz. Da nun auch andere Industrien, z. B. die 
chemische, zur Herstellung von Kollodium, Schiessbaumwolle etc. die ge
nannten besseren Baumwollabgange in grossen Massen verarbeiten, so 
hangt die Preislage weniger von dem Ausfall del' Ernten (hauptsachlich 
del' amerikanischen) und von dem mehr odeI' weniger grossen Vorrath an 
roher Baumwolle ab, als von del' industriellen Beschaftigung del' Baum
wollspinnereien. 

In chemischer Beziehung besteht die rohe Baumwolle aus nahezu 
reiner Oellulose, 012 H 10 °10 , vermischt mit ca. 5 % Fett, Wachs, Farbstoff 
und mineralischen Bestandtheilen. Die Fasern verbrennen leicht, ohne 
einen Geruch zu entwickeln, unter Hintedassung einer ganz geringen 
Menge weisser Asche.· Gegen Laugen verhalten sich die Baumwollfasern 
widerstandsfahiger als gegen Sauren; Ohlorkalk greift sie nicht an. Hierin 
unterscheiden sich die Baumwollfasern zugleich mit den iibrigen pfianz
lichen Fasern von den thierischen wie Wolle und Seide. Beide enthalten 
ausser 0, H u. ° Stick stoff, die Wolle ausserdern noch Schwefel. Sie 
verbrennen leicht, entwickeln dabei einen starken Geruch nach verbranntem 
Horn und hinterlassen eine derbe, schwarze Kohle. Gegen Alkalien sind 
Wolle und Seide empfindlicher als gegen Sauren; Ohlorkalk zerstort sie, 
wahrend schweflige Saure sie nicht angreift. 

Dnter dem Mikroskop hei 400facher Vergrosserung betrachtet, zeigen 
die Baumwollfasern zusammengefaHene, bandartig £lache, schrauhenfOrmig 
gewundene odeI' weHenformig gehogene Zellen. 

1. Robwatte (Polsterwatte. Ungebleichte Spitalwatte). 
Her stell u ng: Die rohen Kammlinge, welche durch ihre Verpackung 

mehr odeI' weniger fest zusammengepresst sind, auch noch .ie nach del' 
Handelswaare eine gering ere odeI' grossere Menge Verunreinigungen ent
halten, werden, wenn nothig, gemischt und auf dem "Oeffner", wie er in 
den Spinnereien gebrauchlich, vorgelockert und von Dnreinigkeiten befreit. 
Ein wiederholtes Passiren des Oeffners ist mitunter erforderlich. Von hier 
kommt die Waare auf die in unmittelbarer Nahe stehende "Schlagmaschine", 
die die Baumwolle von Baumwollstaub befreit und so auflockert, dass sie 
spateI' von den feinen Nadeln del' Krempeln leicht und gut gekammt 
werden kann. Zur Bedienung beider Maschinen geniigt eine Person, die 
auch die BefOrderung des Gutes auf kleinen Wagen in den Krempelsaal 
besorgt. Derselbe muss, wie aHe Arbeitsraume, peinlich sauber gehalten 
werden, muss trocken sein und eine moglichst gleichmassige Temperatur 
haben. Er enthalt am gangbaren Zeug die Wattekrempeln. 
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Ein Theil der in Mengen von 250 oder 500 g abgewogenen auf
gelockerten BaumwoIle wird gleichmassig auf dem an del' Krempel befind
lichen, aus Lattentuch hergerichteten, endlosen Anlegetisch ausgebreitet, 
von hier selbstthatig vorgeschoben und von zwei iibereinander liegenden, 
geriffelten, eisernen Zufiihrungswalzen dem "V orreisser" iiberliefert, einer 
mit starken, spitzen Zahnen besetzten Walze von ca. 20 cm Durchmesser. 
Dieser V orreisser zerzaust· die Baumwolle und schleudert sie gegen den 
"Tam bour" oder "die grosse Trommel", eine jetzt meist eiserne, friiher 
holzerne Trommel von ca. 75 em Durchmesser und einer Umdrehungs
geschwindigkeit von ca. 200 Touren in del' Minute. Sie ist beschlagen 
mit einem Stahldrahtgewebe, das dichtgedrangt feine, scharfe, kniefOrmig 
gebogene und daher elastische Stahlnadeln enthalf;. Diese fangen die 
Baumwollfaseru auf und halten die Uureinigkeiten" und das ganz kurze 
Material fest, wahrend die flatteruden, langeren Faseru von dem langsamer 
gehenden "Arbeiter", einem mit N adelbeschlagen, wie del' Tambour, ver· 
sehenen Cylinder, erfasst werden. Neben diesem lauft schneller und in 
entgegengesetzter Richtung ein gleich ausgestatteter Cylinder, del' "Wender", 
welcher das Material wendet und dem Tambour wieder zufiihrt. Solcher 
Arbeiter und Wender sind gewohnlich 5 Paare um die obere Rundung 
des Tambours angebracht, die aIle nacheinander das Kammen del' Baum
wolle besorgen. Schliesslich werden dUl"ch eine schnell laufende Draht
biil'stenwalze, den "Volant", die nun schon parallel verlaufenden Fasern 
dem verhaltnissmassig langsam rotirenden "SammIeI''' odel' "Filet" zuge
fiihl't, del' aus einer mit Krempelbeschlagen montirten Walze von ca. 180 cm 
besteht. Von hier befordel't sie in florartigem Zustande der "Hacker" 
auf die hOlzerne Trommel. Diese lauft mit gleieher Geschwindigkeit wie 
del' Sammler, hat denselben Umfang und eine glatte, mit Tuehstreifen be
nagelte Oberflache zum leiehteren Festhalten des Flors. Hier roUt sieh 
Flor an Flor zu einem Vlies auf. Unterhalb aUer l\iasehinentheile, bis 
zum SammIeI', befindet sich ein Siebboden, del' aUe feineren Abgange 
durehlasst, die man UI1ter dem Namen "Krempelstaub" zusammenfasst. 
1st die letzte Menge Baumwolle auf dem Anlegetiseh nahezu eingelaufen, 
so wird das W attev lies in del' Quere durchrissen, aufgewickelt, del' weiter 
laufende Flor an die Trommel angedriiekt und neues Material del' Krempel 
zugefiihrt, so dass ohne Stillstand del' Maschine, ohne U nterbreehung del' 
Arbeit Vlies auf Vlies gewonnen wird. Gewohnlich werden diese 250 oder 
500 ~ schwer angefertigt, bei 70 em Breite und 180 em Lange. Eine 
einfaehe Krempel arbeitet gleiehzeitig ein Vlics, eine Doppelkrempel deren 
zwei nebeneinander. Man erzielt das dllrch den "Flortbeiler", d. i. eine 
Art Keil, del' zwischen Hacker und Trommel angebracbt ist. Vliese in 
geringerer Breite werden auf del' einfachen Krempel dureh Versehmalerung 
del' Arbeitsflaebe des Auflegetisches erhalten. Drei bis vier Krempeln 
vermag eine Arbeiterin gleichzeitig zu bedienen. 
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U m aus gegebenem Material ein moglichst gutes Fabrikat zu erzielen, 
miissen die Krempelbeschlage stets sehr scharf sein und haufiger aus
geputzt werden. Unreine, kurze Giiter vel'schmieren die Beschlage mehr 
und schneller wie bessere. Das Schleifen del' Arbeiter und Wender ge
sehieht an del' Sehmirgelwalze im Sehleifapparat, das Sehleifen des Tam
bours und Filets mit der Sehmirgelwalze an diesen selbst, naehdem Arbeiter, 
'Vender, Volant und Trommel ausgehoben. - Ausgeputzt werden die 
BesehHige mit Krempelbesehlag, welehen man auf ein mit Handgriff ver
sehenes Brett aufnagelt; jedoeh erst naeh Ausserbetriebsetzung der 
Krempe!. - Der Krempelverlust ist naeh dem Material sehr versehieden, 
2-5-8%. 

Ausputz, Krempelstaub und FHigelstaub - die in der Sehlagmaschine 
befindliehen Abgange -, werden oftmals naeh gehOriger Reinigung als 
Fiillmaterial, entweder fUr sieh oder mit nieht hOher zu bewerthenden 
Spinnereiabgangen vermiseht, verwendet. Zu diesem Zweeke lasst man in 
die Krempel zunaehst eine kleine Menge besserer Baumwolle, dann das 
Fiillmaterial und zuletzt noehmals gutes Material einlaufen und erhalt so 
ein Vlies, das iiusserlieh verhaltnissmassig gut aussieht. Zu Sehneider
watten ist ein derartiges Fabrikat, sogar oft ohne Decke, viel im Gebraueh. 

Die aus der Krempel erhaltenen Vliese werden gepresst und gewohn
lich in Ballen von 50 kg in den Handel gebracht. Eine kraftige, reine 
und dichte Papiel'einlage ist unbedingt erfordel'lieh. 

Eigenschaften. Je naeh del' Handelswaare stellt die Rohwatte fast 
weisse, cremefarhige bis gelb braunliche, gel'uehlose Tafeln von weiehem 
Griffe dar. Rohwatte sehwimmt, vermoge ihres Fettgehaltes, auf Wasser. 
Diesel' Fettgehalt, del' nul' aus dem del' Baumwolle natiirlieh anhaftenden 
Fett besteht, bedingt zum Theil die Polsterungsfahigkeit und bleibende 
Elastieitat del' Polsterwatte; ieh sage zum Theil, denn man findet sie in 
erhohtem Maasse bei langfaserigen Qualitaten. Eine Waare, deren Fasel'll 
im Durehschnitt 3 em lang sind, ist als eine gute anzuspreehen. Gegen 
das Licht gehalten, muss sie ein moglichst gleiehmassiges, reines Aussehen 
zeigen, Unreinigkeiten, Sehalen, Knotehen seien mogliehst entfel'llt. Watte
staub und werthloses Fiillmaterial erkennt man beim Auseinandertheilen 
des Vlieses und Klopfen desselben. Die helleren Handelsmarken sind 
beliebtel' als die dunkleren. 

J e voller, je elastiseher, je langfaseriger und reiner also eine Polster
watte ist, umso hohel' ist sie zu bewerthen. 

2. Verbamlwatte (Dr. von Bruns' Charpie-Baumwolle). 
Her s te 11 u ng. Zur Herstellung del' medicinisehen Verbandwatte 

muss die Rohbaumwolle zunachst entfettet und gebleicht werden; sie muss 
eine Wasche durchmachen zur Entfernllng von Wachs und Fett und eine 
Ble i c he zur Zel'storung des Farbstoffes. Beides muss in sehr griindlicher 
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Weise ausgefiihrt werden. Hauptsachlich an vVascherei und Bleicherei 
werden von del' Verbandstoff-Fabrik Anforderungen gestellt, wie sie die 
'l'extilindustrie nicht entfernt beansprucht. Und hier spielt die Wasser
frage die hervorragendste Rolle. Nicht nur viel 'Vasser, sehr viel Wasser 
wird gefordert, sondern auch ein sehr reines, sehr weiches Wasser. 

Die Baumwolle kommt zunachst in den "Bauchkier", einen aufrecht 
stehenden, aus stark ern Eisenblech angefertigten, mit Einsteigoffnung, 
Dampf-, Wasser- und Laugenzuleitung, mit einem fUr bestandiges Kreisen 
der Fliissigkeiten sorgenden Injektor versehenen, luftdicht verschliessbaren 
Oylinder mit einem Fassungsraum fiir 500 -1000 kg Baumwolle. Diese 
wird fest eingepackt, dann del' Kier geschlossen. Zur Entferuung del' 
Luft aus demselben wird Dampf eingelassen, dann Lauge und diese durch 
Dampf kochend und durch den Injektor in bestandigem Kreislauf erhalten. 
Diese Operation dauert bei geringem Dampfdruck mehrere Stunden. Das 
"Bauchen" geschieht das erste Mal mit einer durch Kochen von Kolo
phonium mit Soda und Aetznatron erhaltenen Harzseiffmlosung. Unmittel
bar nach diesem ersten Bauchen wird mit einer schwacheren, nur Soda 
enthaltenden Lauge nachgekocht und dann mit reichlichem 'Vasser 
gespiilt. 

Die Baumwolle ist nun hydrophil, hat aber noch ein graugelbliches 
Aussehen und muss daher gebleicht werden. Das geschieht heute noch 
fast nul' mit unterchloriger Saure in Form einer schwachen, ldaren Ohlor
kalk- oder Ohloruatronlosung. Die elektrische Bleiche ist aIler \Vahr
scheinlichkeit nach berufen, die Ohlorkalkbleiche abzulOsen, jedoch wird 
sie heute erst wenig im Grossen ausgefUhrt. Sie beruht darauf, dass aus 
Ohlorverbindungen, aus Kochsalz durch den elektrischen Strom Ohlor frei
gemacht wird. 

Die Baumwolle wird durch die klare, schwache Ohlorkalklosung ge
zogen, einige Zeit behufs Zersetzung des unterchlorigsauren Kalkes durch 
Kohlensaure del' Luft ausgesetzt und dann einem schwachen Salzsaurebade 
iibergeben. Die Baumwolle konnte jetzt direkt gespiHt und getrocknet 
werden, wird abel' haufig vorher mit Antichlor, unterschwefligsaurem 
N atron, und einer geringen Menge 8tearinseife behandelt. Aus letzterer 
macht die noch vorhandene Salzsaure Stearinsaure frei, welche in diesel' 

-Ideinen Menge das so beliebte "Knirschen" del' Verbandwatte verursacht. 
Die del' kriegsministeriellen Vorschrift entsprechenden Verbandwatten 
diirfen nicht knirschen, die zu ihrer Herstellung verwendeten Baumwollen 
miissen also direkt nach dem Saurebade gespiilt und getrocknet werden. 
In diesem Stadium werden verschiedentliche kleine Kunstgriffe gemacht, 
die von den Bleichereien sehr geheim gehalten werden. Dahin gehort 
z. B. clas hie und da immer noch gebrauchliche Blauen, um der Baum
wolle eine blendend weisse }I'arbe zu geben. Die Blaumit.tel werden dann 
dem letzten Spiilwasser zugesetzt. Es muss solange gespiilt werden, bis 
blaues Lackmuspapier und Jodjodkalium-Starkekleister nicht mehr auf 
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Salzsaure oder Chlor reagiren.. Diese mussen unbedingt entfernt werden, 
andernfalls wurden die Baumwollfasern mit der Zeit zerfressen. 

Chlor und Salzsaure, sowie der durch die oxydirende Kraft des Chlors 
odeI' die reducirende Wirkung der schwefligen Saure maskirte gelbe Farb
stoff del' Baumwolle mussen aber aueh um deswegen vollstandig ausge
waschen werden, weil del' letztere bei gleichzeitiger Anwesenheit von Salz
saure un tel' Beihilfe del' Feuchtigkeit der Luft sich in einen roth en Farbstoff 
umsetzt und der Baumwolle odeI' fertigen Verbandwatte oft erst nach 
langerer Zeit eine prachtvolle Rosafarbung ertheilt, die an den mit der 
Luft in direkter Beriihrung befindlichen Stellen dunkler, im lnnern der 
Ballen heller auftritt. Dieser Farbstoff, den ich fUr ein Glykosid, fUr ein 
Phloroglucinderivat ansehe, zeigt dem salzsauren Chloranilin ahnliche 
Reaktionen,insofern er Fichtenholz dunkelgelb, eine wassrigeChlorkalklosung 
voriibergehend violett farbt. lch habe genannte auffallende Rothfarbung der 
V erband watte wiederholt gesehen und auch von anderer Seite bestatigt ge
funden und in jedem FaIle fUhrte sie zu unliebsamen und langwierigen Kor
respondenzen, wenn nicht gar zu kostspieligen Zuriicksendungen der Waaren. 
Die Ursache der Rothfarbung, die. wie schon erwahnt, sehr oft erst nach 
langer Zeit und an raumlich weit auseinander liegenden Orten eintrat, 
war mil' lange Zeit ein unerklarlicbes Rathsel und erst die ausgedehntesten 
Untersuchungen schaff ten Klarheit. Rotbgewordene Verbandwatte lasst 
sich nur wieder weiss mach en durch erneutes Laugen, Chloren und 
Waschen. 

1st die Baumwolle gut .gespiilt, so wird sie auf Hiirden in besonderen, 
mit indirekter Dampfheizung versehenen Trockenraumen schnell getrocknet, 
in Sacke gestopft und in trocknen, warmen Raumen zur weiteren Ver
arbeitung bereitgestellt. 

Letztere entspricht genau derjenigen del' Rohkammlinge zu Rohwatte. 
Die gebleichte Baumwolle muss Oeffner, Schlagmaschine und Krempel 
durchlaufen, selbstverstandlich auf den vorher sorgfaltigst gereinigten 
Maschinen. Gleichmassig warme, trockne Luft in den Arbeitsraumen ist 
hier noch nothwendiger als bei der Fabrikation der Rohwatte, andernfalls 
fliegt oder reisst der FloI'. Die Baumwolle selbst muss absolut trocken sein, 
will man nicht aus selbst guter und reiner Wolle ein griesliches Fabrikat 
erzielen. Der Bleiehverlust betragt bei feinen, hellen Kammlingen 6-8 %, 
bei dunkleren und kiirzeren bis 15 °/0' Del' Krempelverlust del' gebleichten 
Waare ist etwas grosser als der del' Rohwaare. 

In gepressten, mit sauberer, doppelter Papiereinlage und dichter Jute
leinenull!hiillung versehenen Ballen von 50 kg kommt die Verbandwatte 
auf den durchaus neutralen, trocknen Lagerraum. 

Eigenschaften. Die medicinische Verbandwatte bildet blendend
weisse, geruch- und geschmacklose, vollstandig neutrale, sehr hygrosko
pische Tafeln oder Vliese, bestehend aus zarten, ziemlich parallel ver
laufenden, bis 3 cm langen, knotchenfreien Baumwollfasern, die leicht, ohne 
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Geruch und unter Hinterlassung einer leichten, weissen Asche verbrennen. 
U ntel' dem Mikroskop betrachtet, zeigen die entfetteten und gebleichten 
Fasern dieselbe Struktur wie die rohe Baumwolle. Das specifische Gewicht 
der Verbandwatte schwankt zwischen 1,3-1,5. Auf Wasser geworfen, 
saugt sie sich voll und sinH dann unter. In ehemischer Hinsicht ist sie 
reine Cellulose Cr, H7 O2 (ORls' 

Sie ist in Wasser, Alkohol, Aether, Aetheralkohol unlOslich, verdiinnte 
Alkalien greifen sie nicht an, verdiinnte Sauren erst bei langerem Kochen. 
J od blaut reine Cellulose nicht. In koncentrirter Kalilauge quillt sie auf 
und lost sieh und J od farbt diese Masse nun violett. In einer koncentrirten 
wassrigen Auflosung von Kupferoxydammoniak ist Cellulose loslieh und 
aus diesel' Losung durch viel Wasser wieder fallbar. Lasst man sie 
langere Zeit in koneentrirter, kalter Sehwefelsaure liegen und giesst dann 
das Ganze in viel Wassel', so scheidet sich ein starkeal'tiger Korper, das 
Amyloid, ab, auf dessen oberfHichlicher Erzeugung auf Papier die Dar
stellung des Pergamentpapiers beruht. Kocht man Cellulose mit 
Schwefelsaure, so entsteht Dextrin und nach dem Verdihmen mit Wasser 
und fortgesetztem Kochen Traubenzucker. - Rei del' Einwirkung von 
koncentrirtester Salpetersaure und Schwefelsaure auf Cellulose erhalt man 
Trinitroeellulose, Pyroxylin odeI' Schiessbaumwolle, Cs H7 O2 (0 N02)s, die, 
im Aussehen del' reinen Cellulose gleich, wie diese in Wasser, Alkohol, 
Aether, Aetheralkohol, Chloroform unloslieh ist und angeziindet ohne 
Detonation verbrennt, durch Schlag und Druck dagegen explodirt. -
Cellulose, mit einer etwas erwarmten, nul' massig koneentrirte Sal peter
saure enthaltenden Schwefelsanre odeI' mit einem 50 0 warmen Gemisch 
von salpetersaurem Kalium und koncentrirter Sehwefelsaure behandelt, 
verwandelt sieh in Dinitrocellulose, Kollodiumwolle, ohne ihr Aussehen zu 
verandern. In Wasser, Alkohol und Aether unloslieh, lost sie sich leicht 
in Aetheralkohol, Essigather. Sie ist weniger explosiv und verbrennt 
ruhiger wie die vorige. Durch Pressen mit Kampher giebt sie eine elastische 
Masse, das Celluloid. - Als Endprodukt bei del' Behandlung del' Cellu
lose mit Salpetersaure entsteht Oxalsaure. 

Priifung. Verbandwatte sei rein weiss, nicht gebl1iut und 
nieht mehr gelblich. 1st del' blaue Farbstoff, da er nul' in minimalen 
Mengen zur Verwendung gelangt und chemisch nicht nachweisbar, wohl 
abel' dem geiibten Auge erkennbar ist, auch unschadlich, so ist er doch 
iiberfliissig und meist nul' zur Verdeckung einer schlecht ausgefiihrten 
Bleiche bestimmt. In diesem Falle zeigt die Watte einen blaulichgriinen 
Schimmel'. Verbandwatte mit einem rothlichen Scheine ist schlecht ge
waschen und zu verwerfen; solche Watte nimmt karboliEirt eine schmutzig
gelbe Farbe an und zeigt auch stets einen zu hohen Aschengehalt und 
saure Reaktion. 

Verbandwatte sei geruchlos. Die Empfanglichkeit derselben fiir 
aHe moglichen Geriiche ist auffallend gross und es ist schwer, derselben 
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einmal angenommene Geriiche durch \Varme wieder ganz zunehmen. 
Riecht die Oharpiebaumwolle dumpfig, was sehr haufig vorkommt, so hat 
sie entweder an feuchten, dumpfen Orten gelagert oder sie ist mit Feuchtig
keit absichtlich beschwert. Sie nimmt, ohne sich Feucht anzufiihlen, bis 
20 °i,) Luftfeuchtigkeit auf. Man priife deshalb jede Waare durch Aus
trocknen iiber Schwefelsaure, setze die Probe jedoch VOl' del' Wagung zur 
Wiederaufnahme unvermeidlicher Feuchtigkeit einige Stun den del' Luft in 
einem trockenen Raume von mittlerer Temperatur aus. - Durch den 
Geruchsinn entdeckt man vielfach, 0 b die Waare gut ausgewaschen ist 
oder nicht; im letlOteren Falle riecht sie seifig oder nach ranzigem, 
schmierigem Fett. 

Verbandwatte soll vollig neutral sein, solI wedel' riickstandige 
Alkalien, noch Sauren enthalten, gegen blaues und rothes Lackmuspapier, 
mit \Vasser und Spiritus befeuchtet, nicht reagiren. 

Verbandwatte enthalte nul' lange Baumwollfasern; sie seien 
gleichmassig gekammt, frei von kurzen Fasern oder Wattestaub, 
frei von Gries und Graupen, - kleineren und grosseren, nicht 
zerzausten \Vatteknoten, frei von Samenschalen. 

Das sind Anforderungen, die man an eine wirklich gute Verbandwatte 
zu stell en unbedingt bcrechtigt ist. 

Man betrachte die ganze oder getheilte Dicke des Vlieses gegen das 
Licht und wird so(ort Kammung, Gries und Graupen, letztere als dunkle 
Flecken erkennen, auch wenn die \Vaare durch U eberlagerung einer guten 
Decke geschont worden ist. Die Lange del' Fasel'll, die bei bester Ver
bandwatte durchschnittlich 3 cm betragen sollte, priift man, indem man 
mit Daumen und Zeigefinger del' rechten Hand in del' Langsrichtung del' 
Fasern einen Biischel aus dem Vliese, eventuell aus dem Innern des Vlieses 
besonders, herauszieht, ohne mit Gewalt zu reissen und die Fasel'll durch 
sanftes Bin- und Herziehen zwischen Daumen und Zeigefinger del' rechten 
und link en Hand parallel nebeneinander legt. Man nennt dies "Stapel
ziehen". Wattestaub erkennt man am besten als "Sonnenstaubchen" beim 
Klopfen des geofi'neten Vlieses im auffallenden direkten Sonnenlicht. 

Diese Kriterien bilden den Anhalt zur Priifung del' verschiedenen 
Handelswaaren. Durch Entfettung und Bleiche unterscheiden sie sich 
meistens nicht oder doch nul' sehr wenig von einander, es "saugen" die 
verschiedenen, im Preise so unterschiedlichen Marken gewohnlich gleich 
gut oder gleich schlecht. Und doch besteht ein gewaltiger Unterschied 
zwischen ihnen. Eine langfaserige Watte ist voluminos, sie fiillt und 
polstert gut, sie ist elastisch und geht nach Aufhebung eines Druckes 
wieder auf, sie halt mehr Fliissigkeit zuriick; eine kurzfaserige fiillt und 
polstert schlecht, geht nicht wieder auf, fallt in Wasser zusammen und 
giebt mit den zahfliissigen W undsekreten einen filzigen Papp. 

Ob reine, unvermischte Baumwollfasern vorliegen, dariiber giebt am 
besten das Mikroskop Auskunft; ein Beweggrund, denselben andere Faser-
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stoffe unterzumischen, ist kaum vorhanden; dagegen sind der billige Preis 
del' Baumwolle und verschiedene ihrer werthvollen Eigenschaften Ver
anlassung, wollene Fabrikate mit ihr zu vermischen, resp. zu verfalschen. 
Ueber den chemischen Nachweis von Baumwolle in Wolle siehe unter diesel'. 

Verbandwatte soIl, auf\Vasser geworfen, sich zunachst und 
schnell vollsaugen, dann sofort untersinken. Baumwolle kann ge
bleicht sein und sehr weiss aussehen, ohne entfettet, ohne hydrophil zu 
sein. Solche \Vaare kommt unter dem Namen "Gebleichte Spitalwatte" 
in den Handel, nicht als Verbandwatte. sondern nur zu Polsterungszwecken. 
Verbandwatte soIl hydropbil sein, soIl in \Vasser untersinken. Diese 
Forderung geniigt jedoch nicht. Verbandwatte soIl sich auf Wasser voll
saugen und dann untersinken! Sinkt sie in Wasser so fort unter, ohne sich 
vorher vollzusaugen, so ist sie beschwert, entweder mit einem hohen 
Procentsatz Feuchtigkeit, oder sie ist nicht gut ausgewaschen und enthalt 
Seife oder andere Chemikalien als Bleichereirii.ckstande. Hier kamen 
neben Chloralkalien odeI' Alkalisulfaten hauptsachlich Kalkverbindungen, 
Chlorcalcium und Gips in Betracht, wenn die erste "Bauche" in der 
Bleicherei statt mit alkalischen Laugen mit Kalkmilch ausgefii.hrt und die 
nachherige Absauerung mit Salzsaure oder Schwefelsaure bewirkt und nicht 
sorgfaltig gespiilt ware. Beschwerungsmittel in iibermassigen lYIengen, also 
absichtlich zugesetzte, habe ich niemals vorgefunden. - Hager sagt in 
seinem Kommentar zur Ph. G. II: Verbandwatte soll nicht gefettet sein. 
Das ist ungenau, denn auch das der Baumwolle natiirlich anhaftende Fett 
soIl entfernt sein, andernfalls ist sie nicht hydrophil. SinH sie abel' in 
Wasser unter, nachdem sie sich zuvor vollgesogen hat, so ist sie gut ent
fettet, gut gewaschen, nicht beschwert, als rein anzusehen, und eine weitere 
Priifung wird das nur bestatigen. 

Auf die Bestimmung des Wassergehaltes del' Verbandwatte habe ich 
schon hingewiesen. 

Zur qualitativen Untersuchung auf liisliche Bleichereiriickstande zieht 
man eine kleine Probe Vilatte mit etwas warmem, salzsaurehaltigem Wasser 
aus und verdampft die Fliissigkeit auf dem Uhrglase. Es darf nul' ein 
kaum sichtbarer, krystallinischer Riickstand hinterbleiben. Man findet sie 
auch, zugleich mit den in \Vasser oder salzsaurehaltigem Wasser unliis
lichen Erdverbindungen bei del' Veras chung. Dieselbe ist langwierig und 
nnter Zuhilfenahme von etwas Salzsaure auszufiihren. Reine V erband watte 
darf nicht mehr als 0,5 % reiner, weisser Asche hinterlassen; - eine 
.Forderung, die sehr wohl erfiillt werden kann. 

Del' Fett- und Fettsauregehalt wird am besten im Soxhletapparat be
stimmt. Man giebt 5 g Watte in denselben, driickt sie gleichmassig fest, 
bedeckt mit einer Scheibe rein em Filtrirpapier und verbindet mit dem 
Kiihler und dem ca. 30 g Aether enthaltenden Kolben und erwarmt vor
sichtig im Wasserbade. N ach vollstandigem Extrahiren deplacirt man 
4 urch N achgiessen von etwas Aether auf die Watte und engt den A uszug 
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auf dem Wasserbade behutsam ein. Das weitere Verdunsten des Aethers 
geschieht in einem kleinen, vorher gewogenen Porzellantiegel, an dessen 
Wanden jedoch die dunkelgelbrothen Fettkiigelchen gerne emporkriechen, 
daher bessel' in einem klein en , gewogenen Erlenmeyerkolben bis zur Ge
wichtskonstanz. -- Der Fettgehalt sollte 0,3 % nicht iibersteigen. 

Bei dieser Gelegenheit ",:ird man die auffallende Wahrnehmung machen, 
daB die im Soxhletapparat mit Aether entfettete BaumwolIe nach dem 
Trocknen nicht mehr das rein weisse Aussehen wie vordem, sondern ein 
schwach schmutziggelbliches zeigt. Ein Beweis dafUr, dass ein geringer 
Fett- resp. Fettsauregehalt in del' Baum wolle deren rein weisse Farbe bedingt. 

Eine Bestimmung des Aufnahmevermogens del' Verbandwatte fUr 
Wasser halte ich nach AusfUhrung der bisher besprochenen Untersuchungen, 
wenn auch fUr sehr interessant, so doch fiIr iiberfliissig; das Bild, das jene 
von del' Beschaffenheit del' Waare gegeben haben, kann dadurch nicht 
verandert, hochstens erganzt odeI' bestatigt werden. AIle diese Fliissig
keitshaltungsbestimmungen haben nul' einen vergleichenden Werth und 
geben verschiedene Resultate, je nach del' Methode, nach del' man arbeitet. 

An einer feingearbeiteten kleinen Handwaage odeI' an einer chemischen 
'Vaage ersetze man die eine Schale durch einen siebartig durchliicherten 
Porzellantrichtereinsatz, tarire und fiille ihn ganz locker mit ca. 2 g del' 
zu priifenden Verbandwatte. Man durchtranke diese reichlich mit Wasser, 
indem man den Trichtereinsatz bis iiber die Watte in Wasser taucht, 
lasse ohne Nachhilfe abtropfen und bestimme die Gewichtszunahme durch 
Wagung. Sehr gute 'Vatten haltclll, so bestimmt, das 18fache ihres Ge
wichts an Wasser zuriick, mindere Qualitaten oft nul' das 10 bis 12fache, 
trotz gleicher Entfettung. 

Diese Versuche auf die Saugfiihigkeit fiir Serum, Blut oder eitrige 
WundEekrete auszudehnen, wiirde zu weit fUhren. Diese Fliissigkeiten 
sind niemals von gleicher Beschaffenheit; individuelle Abstammung, Tem
peratur und Alter geben ihnen ein ganz unterschiedliches Verhalten gegen 
Watte. U nd so viel ist auf aile Faile sicher, eine Verbandwatte, die im 
Vergleich mit einer anderen 'Vasser schneller und reichlicher aufnimmt als 
diese, wird sich gegen Blut, Serum etc. ebenso vortheilhaft von der letzteren 
uuterscheiden. 

a. Webstoffe. 
Herstellung. Die in der Verbandstoffbranche in grossen Quantitaten 

konsumirten mullartigen Gewebe stell en die einfachst gewebten Stoffe dar. 
Es liegen in ihnen die Langsfaden (Kette) und die Querfaden (Schuss) je 
mit einander abwechselnd wie die Felder anf dem Schachbrett. Diese 
Bindung der Faden, die Tuch- oder Leinenbindung ist die alteste, natiir
lichste und wegen ihrer vielen Kreuzungspunkte dauerhafteste. 

Zur Kette benutzt man, da dieselbe beim Verweben einen grosseren 
Widerstandleisten muss, starker gedrehtes Garn, zum Schuss weniger stark 
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gedrehtes. Bevor die Garne auf den \Vebstuhl kommen, haben sie die 
folgenden Vorarbeiten auszuhalten: Das Kettengarn wird zunachst auf 
den Haspel gebracht und gespult, auf dem nScheerrahmen" durch regel
rechtes Zusammenlegen del' zu einem bestimmten Gewebe nothigen Anzahl 
Kettfaden von erforderlicher Lange vereinigt. Die gescheerte Kette wird 
hierauf "geschlichtet", d. h. die Garnstrang~ werden, urn die einzelnen 
Faden halt barer und glatter zu machen, durch eine aus Kartoffelstarke
kleister hergestellte, durch Chlorcalcium haltbar gemachte Appretur ge
zogen, ausgepresst und getrocknet, worauf die Kette "aufgebaumt" wird. 
Sie wird zu dies em Zwecke in del' gewlinschten Stoffbreite und den 
del' Dichtigkeit des Gewebes entsprechenden Abstanden zwischen den 
einzelnen Faden auf den "Kettbaum" aufgewickelt. - Das Schussgarn wird 
ohne weitere V orbereitungen nur auf geeignete Spulen gespult. - Damit 
beginnen die eigentlichen Arbeiten am Webstuhl. Derselbe hat im Laufe 
der Zeit so viele Veranderungen erfahren, ist von einem einfachen Hand
werkszeug zu einem so komplicirten, automatischen Kunststuhl von er
staunlicher Arbeitsleistung sowohl in qualitativer wie in quantitativer Hin
sicht umgewandelt, dass man in dem modernen, del' Massenfabrikation 
dienenden kunstvollen Mechanismus, trotzdem er auf den Principien des 
gewohnlichen Webstuhls ausgebaut ist, kaum noch etwas von dem letzteren 
wiedererkennt. 

Del' gewohnliche Webstuhl, der in del' Hausindustrie noch vielfach in 
Thatigkeit ist, besteht aus einem bis zur Decke des ihn beherbergenden 
Raumes reichenden Holzgestell von vier senkrechten Pfosten, verbunden 
durch Langs- und Querbalken. An del' dem Arbeitenden gegenliber be
findlichen Seite des Gestells befindet sich nahe dem Fussboden der mit 
Sperrrad versehene Kettbaum und horizontal parallel darliber zwischen den 
zwei Holzpfosten jener Seite der "Streichbaum", liber welchen die Kette 
zunachst geflihrt wird. Sie passirt dann das "Geschirr", zwei Paar hori
zontale Holzleisten von der Breite des Webstuhls, von denen jeder " Schaft" , 
d. h. jedes Paar durch senkrechte "Litzen", dlinne Drahte mit je einem 
"Auge" in der ::YIitte, welches als Flihrung fUr den Kettfaden dient, mit 
einander verbunden ist. Die oberen Schaftstabe beider Schafte sind durch 
zwei liber eine an der Decke befestigte Walze laufende Schnlire, die 
unteren Schaftstabe mittels Schnur mit je einem beweglichen Fusstritt ver
bunden, wodurch das Reben und Senken der Scharte erzielt wird. Durch 
die Augen des ersten Schaftes werden die geradzahligen, durch die Augen 
des zweiten die ungeradzahligen Kettfaden gezogen. Wird nun del' eine 
Schaft gehoben, del' andere gesenkt, so gehen die Kettfaden des einen nach 
oben, die des anderen nach unten, es entsteht das " 1!'ach " , durch welches 
der Schlitzen mit dem Schussgarn geworfen odeI' automatisch geschnellt 
wird. Del' " Schlitz en " besteht aus einem 20-40 cm langen, 2-5 cm 
breiten und hohen, an beiden Enden spitz verlaufenden Holzklotz; im 
Innern nimmt er die Schussspule auf und lasst den Schussfaden durch ein 
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seitliches Auge nach aussen treten. - Auf den beiden oberen Langsbalken 
des Webstuhlgestells ruht weiter vorwarts auf geeigneten Lagern die "Lade"; 
ihr oberer Querbalken ist nach unten abgeschragt, mit einer Schneide ver
sehen, um sich leicht schwingen zu konnen. In die iiber das Gestell her
vorragenden Enden des Querbalkens sind beiderseits senkrecht nach unten 
gehende Arme eingefiigt, die oberhalb der Kette durch den "Ladendeckel", 
unterhalb der Kette durch den "Ladenklotz" verbunden sind. Beide 
sind aus Holz gefertigt und durch Metallstabe oder Drahte leit~rartig 
vereinigt. Durch dies en vor- und riickwarts pendelnden Kamm, den 
"Rietkamm", lauft die Kette und werden die Faden in gleichmassigem 
Abstand gehalten, der Schussfaden nach jedesmaligem Durchschnellen 
des Schiitzen gleichmassig gegen die fertige Waare gedriickt. Zum 
sicheren Gleiten des Schiitzen ist die obere V orderflache des Lade
klotzes nach hinten abgeschragt.-. Damit die benachbarten Kettfaden 
sich im Fach schnell und leicht trennen, sind zwischen Scheerbaum und 
Fach die "Kreuzruthen", zwei glatte Stabe, rechtwinklig zu den Faden 
der Kette in der Art eingeflochten, dass die geradzahligen Faden auf dem 
einen Stab unten, die ungeradzahligen oben, auf dem anderen Stab die 
geradzahligen Faden oben, die ungeradzahligen unten liegen. - An der 
fertigen Waare vor der Lade ist noch der "Breithalter" angebracht, mit 
Hakchen versehene Seitenschienen, auf welche die Waarenkante zur Er
zielung einer gleichmassigen Breite aufgedriickt wird; die Waare geht dann 
iiber eine am vorderen Ende des Gestells in BrusthOhe des Arbeiters an
gebrachte Welle, den "Brustbaum", und von dies em wird sie auf den tiefer 
liegenden, mit Sperrrad ausgeriisteten "W aarenbaum" aufgerollt. 

Das eigentliche Weben bei der "Tuchbindung" setzt sich aus folgenden 
Arbeitsleistungen zusammen. Die durch den Rietkamm gezogenen Kett
faden werden biindelweise durch Knoten verkniipft, hinter den Knoten ein 
starker Draht durchgezogen, der an seinen Enden iiber den Brustbaum 
weg mit dem Arbeitsbaum verbunden wird, und nun wird durch Treten 
auf den ersten Fusstritt der erste Schaft mit den ungeradzahligen Kett
faden gehoben, der zweite mit den geradzahligen gesenkt, die Lade zuriick
geschwungen und durch das entstandene Fach der Schiitzen mit dem 
Schussfaden von rechts nach links geworfen. Durch V orschwingen der 
Lade wird der Schussfaden angedriickt; es wird der zweite Schaft gehoben 
und der erste gesenkt, die Lade zuriickgelegt und der Schiitzen von links 
nach rechts geworfen. So schreitet in unveranderter Folge die Arbeit 
weiter. 

Ausser der Tuchbindung kommt fiir uns nur noch die "Koperbindung'" 
in Betracht. Bei den koperartigen Geweben, den Koperflanellen, findet 
eine von der Tuchbindung insofern abweichende Bindung statt, als sie 
durch diagonal verlaufende, abwechselnd breitere Hohenstreifen und 
schmalere Furchen gekennzeichnet ist, entstanden durch freiliegende Kett
faden und verdeckte Schussfaden oder umgekehrt. Die Katte ist beim 

Z.Ii. Verbandstoff - Yaterialien. 2 
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\Veben durch mehrere Schafte, 3, 4 auch 5 an del' Zabl, in bestimmter 
Reihenfolge gleicbmassig getheilt und es arbeiten Kette und Schuss nach 
ganz bestimmter Regel, stets urn einen Schuss friiher odeI' spateI' als del' 
nebenliegende Faden, wodurch ein diagonales Aussehen des Gewebes er
zielt wird. Ein solches Kopergewebe hat weniger Bindungsste1len als em 
Tucbgewebe, die einzelnen Faden konnen deshalb naher auf einander ge
riickt werden und das Gewebe selbst ist dichter herzustellen. 

J',!Iit Koperbindung werden in del' Verbandstoffbranche nul' einige 
baumwo1lene, halbwollene und wo1lene Flane1le angefertigt, a11e iibrigen 
Stoffe, Kalikos, Nessel, Mulle, Battiste, Cambrics, Lint, Bourette haben 
Tuch- odeI' Leinenbindung. 

Die yom 'iVebstuhl gelieferten Stoffe bilden noch keine marktfahige 
'Vaare, sie miissen zuvol' in verschiedenster 'Veise bearbeitet werden, 
Arbeiten, die man unter dem Namen Appreturarbeiten zusammenfasst. 

Die rohbleibenden Stoffe werden in del' "Wiische" durch einfaches 
Einweichen in 'Vasser und Kochen mit Sodalosung, welchem das Spiilen 
folgt, von Schlichte und Fett befreit. 

Die hydrophilen \veissen Gewebe werden genau so sorgfiiltig entfettet, 
gebleicht und gespiilt wie die lose Baumwo11e. 

Zur Herstellung del' sogenannten appretirten, gestiirkten Gazen werden 
die auf RoHen gewickelten, gewaschenen und gebleichten Mulle glatt durch 
die" Klotzmaschine" gezogen. Sie enthalt in einem heizbaren, mit Fiihrungs
welle versehenen Troge die Appreturmasse, Starkekleister. Del' yom Ge
webe mitgenommene iiberfliissige Kleister wird durch die "Quetschwalzen" 
abgedriickt, deraufgesogene durch dieselben fester in das Gewebe ein
gepresst und dieses nun, ebenso wie die aus del' Wasche oder Bleiche ge
kommenen und noch feuchten Stoffe auf del' "Spannmaschine" auf eine 
gleichmassige Breite gebracht und getrocknet. Zu ersterern Zweck ist die 
Spannmaschine an beiden Langsseiten mit je einer KeUe ohne Ende montirt. 
Sie ist mit Nadeln besetzt, auf welche an del' schmaleren Einfilhrungsseite 
del' Stoff aufgehakt wird. N ach dem Ende zu vel'breitert sich allmahlich 
del' Abstand del' Ketten bis auf die gewiinschte Breite und die Nadeln 
lassen bier den Stoff fahren, del' inzwischen von unter dem Tisch be
findlichen Heiztrommeln vollig getroclmet wurde. So durchlauft er den 
aus zwei Papierwalzen und einer dazwischengehenden, heizharen eisernen 
Trommel bestehenden "Kalander", wo del' Stoff geglattet wird. - Mess
und Legetisch vollenden die Arbeit fill' Stiickwaare, Mess- und Wickel
maschine diejenige fiir Rollenwaare. Nessel, Kaliko, Mull, Cambric kommen 
in Stiicken von 40 m, in plisseeformigen Lagen von 1 m, - odeI' in RoHen 
von 120 und 240 m auf vierkantigen Hiilsen, - Flanelle in Langen von 
40 und 60 m auf steife Pappe odeI' ein Brett aufgewickelt, - Lint in 
losen Rollen in den Handel. 

Flanelle werden, dem Webstuhl entnommen, "gewalkt", d. h. in del' 
Walkmaschine unter Einwirkung von Hitze und Dampf geknetet, wobei 
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Sle III del' Lange und Breite stark eingehen, Kette und Schuss mehr odeI' 
weniger ver£llzen. Darnach werden sie beiderseits gerauht, entweder durch 
Sheichen mit den Fruchtkolben von Dipsacus Follonum, Kardendistel, 
oder durch Streichen mit Kardenbeschlagen oder in Rauhmaschinen, wo
clurch die Faden bis zu einer gewissen Tiefe aufgelockert werden. Del' 
gerauhte Flanell wird glatt geschoren und durch Dampfell und Biirsten 
geschont. 

Lint, englische Charpie, wird n a c h del' Wasche und Bleiche gerauht, 
abel' nur einseitig. 

Priifung. Die Priifung del' eben besprochenen Webwaaren richtet 
sich VOl' allen Dingen nach dem Zweck ihrer Verwendung, richtet sich 
darnach, ob sie zu Verbandzwecken im engeren Sinne, d. h. zur direkten 
Wundhedeckung dienen, odeI' oh sie Poistermaterial zum Schutze fiir den 
eigentlichen Verband bilden odeI' nul' als Fixirmittel fiir beide dienen. 
Im ersten Falle ist im Allgemeinen hei del' Priifung das Hauptgewicht 
auf die chemische Beschaffenheit zu legen und die mechanische kommt erst 
in zweiter Linie, im zweiten FaIle treten die Anforderungen an chemische 
Reinheit etwas zuriick, die an das mechanische Verhalten etwas mehr 
hervor und im dritten Falle uberwiegen die letzteren Ull1 ein Bedeutendes; 
ich sagte ahsichtlich "im Allgemeinen", denn hei allen Materialien handelt 
es sich nicht allein darum, ihre Reinheit odeI' Verwendbarkeit festzustellen, 
sondern auch ihren merlmntilen vVerth zu hestimmen. Diesel' aher setzt sich 
ans so vielen verschiedenen Faktoren zusammen, dass es del' grossten Auf
merksamkeit hedarf, sie alle und in richtigem MaasRe zu wurdigen. 

Alle entfetteten und gebleichten Wehwaaren, gleichviel welcher Gattung, 
miissen genau denselhen Reinheitsgrad aufweisen, wie V erband watte. Sie 
sind eben entfettet und gebleicht, nicht um nul' das Auge zu erfreu8n, 
sondeI'll um hydrophil zu sein, urn stets als reines Saugmaterial Ver
wendung £lnden, Verhandwatte ersetzen zu konnen. Sie sollen zunachst 
sauher sein, keine Schmutzflecken enthalten. Wenige solcher Stenen, von 
Oel, SchmierOl etc. herriihrend, wenn sie klein sind, entferne man mit del' 
Scheere, niemals durch Auswaschen; bei Vorhandensein grosserer und zahl
reieher Schmutzstellen gebe man den Stoff zum Kochen und Bleichell 
zuriick. - Entfettete und gebleichte Webstoffe sollen von rein weisser 
Farhe und nicht gehHiut sein; sie diirfen keine A ppreturmittel enthalten. 
Es ist nicht, immer nothig, dass dieselben absichtlich zugesetzt sind, sie 
konnen, und dann gewohnlich nul' stellenweise, durch ungeniigend gereinigte 
Kalander, iiher welche vorher gestarkte Waare gelaufen, in den Stoff ge
langt sein. Aus dies em Grunde priife man stets auf verschieuenen Stellen 
desselhen mit einer schwachen Losung von J od in J odkaliumlosung. -
Im aufgedrehten Schuss- und Kettfaden hat das lVIikroskop die A hwesen
heit anderer als Baumwollfasern festzustellen. - Vollige Geruchlosigkeit 
und Neutralitat sind erforc1erlich, erst ere lasst auf trockenen, letztere auf 
haltbaren Stoff schliessen. In Wasser soll er sofort untersinken und sich 

2* 
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gleichzeitig vollsaugen; im Gewebe zurlickbleibende LuftbIaschen zeigen 
ungenligend entfettetes Material an. Es enthalt nicht soviel eingeschlossene 
Luft wie die Verbandwatte, resp. sie kann aus einem gleichen Quantum 
Gewebe schneller entweichen, so dass dieses sich nicht wie Verbandwatte 
erst vollsaugt, und dann untersinkt. - An vVasser sollen sie nicht mehr 
Losliches abgeben, als bei del' Verbandwatte gestattet ist; ebenso verhaIte 
es sich mit dem Fettgehalt, del' nicht libel' 0,3 %, und dem Aschenantheil, 
del' nicht libel' 0,5 % hinausgehen darf. Die Bestimmung des Feuchtig
keitsgrades ist stets al1szl1fiihren, sie ist nicht so belanglos, als man, ob
gleich diese Stoffe gewohnlich nicht nach Gewicht, sondern nach Maass 
gekauft werden, wohl annehmen konnte. Zur Feststellung des Randels
werthes eines Stlickes vVaare wird auch auf sein Gewicht zuriickgegriffen, 
und da. ist es sehr wesentlich, zu wissen, welche Komponenten das Gewicht 
ausmachen, ob es nur Baumwolle ist, oder Baumwolle Ilnd Fellchtigkeit, 
und in welchem Procentsatz? - Noch hat man derWiderstandsfahigkeit, 
del' Zerreissbarkeit sein Augenmerk zuzuwenden. U ebermassig gechlorte, 
von Saure nicht sorgfaltig befreite, odeI' erst nachiraglich hiervon gereinigte, 
odeI' auch lange dem Licht ausgesetzt gewesene Stoffe sind morsch und 
miirbe. Solche Stlicke sind stets zuriickzuweisen, selbst wenn del' Fehler 
momentan noch unbecleutend erscheint, denn er verliert sich nicht bei 
fernerem Lagern, sonclern wird nul' grosser. -

Die zur PolsteI'llng und wohl auch zur Anfertigung fettiger, anti
septischer Verbandmaterialien dienendflll, entfetteten abel' ungebleichten 
Wehwaaren, wie die RohmuIle, Kalikos, mlissen von allem natlirlichen und 
wahrl3nd del' Vetarheitung hineingearbeiteten Fett und Schlichte befreit 
sein; sie unterscheiden sich von den gebleichten nul' durch die schwach 
hraunlichgelbe Fal'be. In allen anderen Eigenschaften sollen sie c1iesen 
nicht odeI' nul' gauz wenig nachstehen: sie solI en gerl1chlos, neutral, hydro
phil, frei von Chemikalien, fast frei von Fett und Asche sein. -

Nul' zur Befestigung des vorhergehenden Vel'bandmatel'ials dienende 
Gewehe, wie appretirte Gazen, die rohen Flanelle etc. sind VOl' aHem auf 
aussel'e Reinheit, auf Raltbarkeit, auf Beschwerungsmittel zu pl'iifen. Eine 
Prohe wird mit schwachem Soclawasser gekocht, gespiilt und dann mit 
salzsaul'ehaltigem Wasser gekocht, ausgewaschen und getrocknet. J e 
grosser del' Unterschied zwischen dem ul'sprlinglichen und clem gereinigtell 
Gewehe in del' Starke del' Faden, del' Dichtigkeit und im Gewicht, umso 
mehr Schonungs- odeI' Beschwerungsmittel sind darin enthalten und umso 
geringer zu b<:lWerthen ist das Material. 

a. Kaliko, ungebleichter Mull, Rohncsscl. 
Del' Untel'schied del' verschiedenen Handelsmarken liegt in del' Faden

starke, del' Dichte des Gewebes, del' Bl'eite des Stoffes und in del' Auf
machung. Sie besitzen eine schwach bl'aunlichgelbe Farbe und werden je 
hellfal'biger je mehr geschatzt. 
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Die Fadenstarke zweier odeI' mehrerer Stoffe vergleicht man am zu
verlassigsten durch Wagen einer gleich grossen .Anzahl gleicb langer, libel' 
Schwefelsaure im Exsikkator getrockneter Faden, odeI' man wagt gleich 
grosse Stucke, ebenfalls vorher unter gleichen Bedingungen getrocknet, 
zahlt die Faden jedes einzelnen aus und dividirt die erhaltene Gewichts
zahl durch die Fadenzahl. Bei Stlicken von gleicher Lange, gleicher 
Breite und gleicher Fadenstellung hat das schwerste die starksten Faden. 

Die Fadenzahl. die Dichte des Gewebes, bestimmt man mit dem Faden
zahler. Es ist das eine zusammenklappbare Lupe, deren Fussgestell eine 
quadratische Sehflache von 1 odeI' 2 cm und mehr im Quadrat freilasst. 
Ein Sehfeld von 1 qcm ist zu klein, urn genaue Resultate geben zu konnen, 
man wahle lieLer die grossere Sehflache von 4 qcm, die vollkommen aus
reicht, urn die genaue Fadenzahl auszahlen zu konnen. Man breitet den 
Stoff, ~ohne ihn zu zerren, nul' glatt und mit senkrecht zu einander ver
laufenden Faden auf einer dunk len Unterlage, schwarzem Papier, aus und 
rlickt den Fuss del' Lupe ein fUr allemal genau so, dass das Sehfeld links 
mit eillem Kettfaden, oben mit einem Schussfaden beginnt. Entspricht del' 
sichtbare Zwischenraull1 zwischen dem letzten Kettfaden rechts odeI' dem 
letzten Sehussfaden un ten und den Endlinien des Gesiehtsfeldes mehr als 
del' Halfte del' librigen Fadenabstande, so ist daflir ein halber Faden in 
Anrechnung zu bringen; ist er kleiner, so wird er nieht gerechnet. Die 
gefundenen Zahlen reducirt man auf 1 qcm Maasseinheit; die erste Zahl 
giebt die Kettfaden, die zweite die Schussfaden an. Ein 14 X 13 fadiges 
Gewebe enthalt mithin in 1 qcm 14 Kettfaden und 13 Schussfaden. -

Die Stoffbreite ist am gestreckten Stoffe festzustelJen. Derselbe ist 
genau so we it in der Breite zu dehnen, bis er eben in del' Lange an Maass 
zu verlieren beginnt. Bei ganzen Stlicken von 40 m verfahrt man am 
besten so, dass man das lYletermaass zwischen del' dritten und vierten 
Stofflage hindurch schiebt und mit Daumen und Zeigefinger beider Hande 
die Saalleisten aller drei Lagen libel' dem Maassstab erfasst und dehnt. -
Die von den Fabrikanten in ihren Preislisten angegebenen Breitenmaasse 
beziehen sich haufig nicht auf den gewaschenen resp. gebleichten Stoff, 
sondel'll nul' auf die Rohwaare, wie sie vom vVebstuhl kommt. Und da 
sie bei diesen Arbeiten 4-5 % in del' Breite eingeht, so ist diese Differenz 
wohl zu beachten. Fehlt ein entsprechender Hinweis in den Verkaufs
Bedingungen, so ist man unbedingt berechtigt, das angegebene volle Maass 
ztl verlangen. 

Die Aufmachung des Stoffes solI nicht nul' eine gefallige, sondel'll auch 
eine zweckentsprechende sein. Er solI gleichmassig gespannt sein, nicht 
bald schmaler, bald breiter; die beiden Aden von Faden sollen l111enthalben 
parallel verlaufen, nicht hier enge, dort weite Maschen bilden, und sie 
sollen nicht verzerrt sein. Die Saalleisten sollen genau libel' einander 
liegen, del' Stoff solI glatt und scharf gefaltet sein. Nicht erforderlich ist 
es, dass er gemangelt ist, doch hat ein solcher ein vorzligliches Aussehen. -
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Ein Rohrnull, welcher 10 X 7 Faden im qcm enthalt, ist wohl als das 
geringste Material anzusehen. Zu reissen ist solch lockeres Gewebe nicht, 
ohne dass es ganz verzerrt wird. 

Mull mit 12 X 10 Faden lasst sich bei sehr grosser Uebung zu Binden 
reissen, leichter natiirlich und bessel' auf del' Maschine schneiden, doch 
haben die daraus hergestellten Binden immer eine etwas verzerrte Faden
stellung und ziemlich breite Fransen. Gewebe von diesel' Ji'adenstellung 
findet die meiste Verwendung zu Kompressen j es geht daher vielfach 
unter dem Namen Kompressenmull. (Nicht Kompressenstoffj hierunter 
versteht man gewohnlich Verbandwatte mit einer Auf- und Unterlage von 
gebleichtem Kompressenrnull.) 

Ein 14 X 13fadiger Mull ist als dichter Kompressenmull und gut 
reissbarer Bindenmull anzuspreehen. Und weil er dies en beiden Haupt
zweeken zu dienen vermag, ist er die gangbarste Qualitat, diejenige, welehe 
gewohnlich zu Impragnirungszweeken herangezogen wird. 

Ein extradiehter Mull zeigt etwa 18 X 14 Faden. Er lasst sich vor
ziiglieh reissell und giebt sehr feste und an den Reisskanten saubere Binden. 

Unter Battist versteht man einen sehr diehten Mull, der nieht unter 
22 X 18 Faden aufweist, - und unter Nessel, wie er zu Verbandtiieher~ 
verarbeitet wird, ein noeh dichteres Gewebe, das oft aueh noch starkere 
Faden hat. 

b. Hydrophilel' Verbandstoft', gebleichter Mull 

ist in denselben Qualitaten wie roher Mull gebrauchlieh unter den Namen 
Tupfermull, Kompressenmull, Verband- odel' Bindenmull, extradiehter Ver
bandmull, Battist. 

c. Appretirte Gaze 

ist gekleisterter und in gespanntem Zustande getroekneter, gebleiehter 
Mull, del' stets mehr odeI' weniger geblaut ist. Die Appreturmasse soIl 
tl-oeken, geruchlos sein und dem Stoffe dauerhaft anhaften. Bei del' ge
wohnliehen appretirten Gaze, welehe ausser zu Rollbinden, zu Gipsbinden 
verwendet wird, sind nul' die Fiiden gekleistert, die Maschen kleisterfreij 
das Gewebe bildet 11 X 8 bis 12 X lOfadiger Mull. Eine extradiehte 
appretirte Gaze aus mindestens 18 X 14fadigem Mull, bei del' nicht nul' 
die Faden gekleistert, I:!ondern aueh die Zwischenraurne mit Kleistermasse 
angefiillt sind, ist unter dem Namen Kleister-Gaze odeI' Organdin
G az e eingefiihrt. Sie dient, genasst, zur Anfertigung del' Kleisterverbande, 
als Ersatz del' Gipsverbande. 

d. Cambric, englischer Mull. 

Zu seiner Bewerthung ist die Fadenstellung in geringerem l.\basse 
heranzuziehen und jedenfalls weniger ausschlaggebend, als das bei den 
Mullen del' Fall ist, weil Kette und Schuss sieh in ihrer Starke wesent
lich unterscheidenj die Starke des letzteren und damit das Gewicht des 
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Stoffes sind hier entscheidend. Die Kettfaden haben gewohnlich die Starke 
del' Mullfaden, dagegen sind die Schussfaden aus starkeren Garnen mit 
geringem "Draht" hergestellt und je nachdem diese mehr odeI' weniger 
kraftig sind, verandern sich in del' Hauptsache die Qualitaten. Die Kett
faden sind nach del' Zahl, die Schussfaden nach del' Zahl un d Starke zu 
bestimmen. Die optische Sehat,zung del' letzteren wird dadurch haufig 
erschwert odeI' vieimehr zu giinstig beeinflusst, dass del' Cambric gemangelt 
ist, dass durch schwere, eiserne Waizen VOl' allem die dicker en Schuss
faden pIattgedrii.ekt sind, wodurch sie die Masehen mitunter ganz aus
fiillen. Bei geringerer U ebung giebt hier die Waage die sieherste Aus
kunft. Und da ihr eine so grosse Rolle zufallt, so ist hier auch auf 
kiinstliche Beschwerungsmittel noch sorgfaltiger zu fahnden als beim Mull. 
Eine genaue Qualitatshestimmung ist demnach nieht so einfaeh, abel' umso
mehr angehraeht, als es sich urn ein ziemlich werthvolles Gewebe handelt, 
bei dem kleine, augenfallige U ntersehiede grosse Preisdifferenzen hervor
rufen konnen. - Reissbar ist Cambric nicht; Binden sind auf del' Maschine 
zu schneiden. Da diese, wo sie angewendet werden, fast stets ofterem 
Gebrauche dienen sollen ouer grosseren Widerstand zu 1eisten haben als 
gewohnliche Mullbinden, uenn des·;vegen werden sie diesen hauptsachlich 
vorgezogen, so ist auf kraftiges, haltbares Gewebe zu achten. 

e. }'lanell (Molton, gerallhter Nessel). 
Er sei gut und gleichmassig gerauht, nicht zu tief, damit die I<'estig" 

keit nicht leidet. Ein Flanell ohne SchOnungs- und Besehwerungsmittel 
ist eine Seltenheit. Glycerin, Fett und Seife sind die gewohnlichsten. 
Nach dem Befund an solchen Appreturmitteln und dem Gewichtsverlust, 
den die Handelswaare beim Auskochen mit Soda und SaUl'e erleidet, nnch 
del' Fadenstellung und Fadenstarke im rohen und gereinigten Flanell ist 
del' Hande1swerth zu bemessen. J e dicker und je dichter ein von allen 
Schonungsmitteln befreiter Stoff ist, umso hoher ist er zu bewerthen; dabei 
Riicksicht auf die Stoffbreite zu nehmen, ist wohl selbstverstandlich. 

f. Lint, englische Chal'pie, 
wird schon seit J ahren in Deutschland in yorziig1ieher Qualitat angefertigt. 
Lint ist haufig, besonders del' aus englischer Quelle stammen de, sehl' stark 
geblaut und wenig odeI' garnieht hydrophil. Eine solche Waare ist zu 
Verbandzwecken ungeeignet. Lint muss sich in chemischer Hinsicht genau 
wie reine Verbandwatte odeI' reiner Verbandmull verhalten. Es solI 
ausserdem dieht, weich, gut gerauht und knotenfrei sein. Auch hierin 
lasst die engliche Waare oft sehr z u wiinschen iibrig. Gewohnlich liegt 
es 40 em breit und wird sowoh1 nach Maass als nach Gewicht gekauft. 
Aueh aus dies em Grunde ist auf Beschwerungsmittel, und sei es auch 
nul' iibermassiger Feuchtigkeitsgehalt, zu achten. 
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g. Docht. 
Baumwoll-Docht. wird in zweierlei Form als Drainagemittel verwendet 

lose und fest. Ersterer besteht aus meist 10 lockeren Luntenfaden 
(siehe Rohbaumwolle) mit ganz schwachem "Draht". Es ist derselbe 
runde, weiche Docht, welcher in den ordinaren Stalllaternen mit Riibol 
gebrannt wird; er dient vorzugsweise zur Wunddrainage. - Del' feste 
Docht, wie er in den Benzinlampchen gebraucht wird. ist gewebt, rund, 
strangformig, ca. 5 mm stark, nicht starker, um zur Ohrdrainage Ver
wendung finden zu konnen. Beide Arten Docht sind im rohen Zustande, 
wie sie die Lunten- und Docht-Fahriken liefern, nicht gehrauchsfahig, weil 
sie nicht hydrophil sind; sie miissen zuvor entfettet und gebleicht werden. 
Diese Arbeit ist in derselben erschOpfenden Weise auszufUhren wie bei 
del' Rohbaumwolle, wenn sie auf Vel'bandwatte veral'beitet werden solI. 
Del' entfettete und gehleichte ·Docht muss in Bezug auf chemische Reinheit 
und Saugvermogen bester Vel'bandwatte gleichkommen. -

A ufb ew ahrung. Ein trockner, dem direkten Sonnenlichte nicht aus
gesetzter, nach Norden gelegener, staubfreier Aufbewahrungsraum ist del' 
heste fUr alle genannten Webwaaren. Stiickwaare ist mit dauerhafter Papier-· 
umhii11ung zu versehen; Rollenwaare ebenfalls und nicht aufrecht zu stellen 
sondern zu legen, damit die einzelnen Stofflagen sich nicht verschieben. 

h. Geolte Haumwollstoft'e (Billroth·Battist, Wacbs-Ta1l'et). 
Als Ersatz des theuren Silk protectiv dienen vielfach hilligere ge

nrnisste, mit fettsaurem Blei wasserdicht gemachte Baumwollgewebe von 
mullartigem Charakter. Sie schmiegen sich umsoweniger an, je stii,rker 
und rauher das Grundgewebe ist. Sie sind he11- bis dunkelgelb, die 
Oberflache ist entweder glatt, dadurch, dass del' Firniss die Faden gleich
massig bedeckt, wie bei dem Wachstaffet, - odeI' rauh, die Firnissmasse 
fUIlt nul' die Poren aus - wie bei dem Billroth-Battist. - J e feiner und 
glatter das Fabrikat, umso werthvollel' ist es. - Es darf nicht kleben 
odeI' briichig sein. Urn sich diese unangenehmen Eigenschaften beim Lagern 
nicht zuzuziehen, muss es Val' Sonnenlicht geschiitzt, kiihl und ohne Druck 
aufbewahrt werden, am besten, indem man es an del' Decke eines unge
heizten, nach Norden liegenden Zimmers, in welchem stets eine gleich
massige, mittlere Temperatur herrscht, aufhangt. 

4. Wirkwaaren. 
a. Stmmpfschlanch, Trikotschlauch. 

Trikotschlauchbinden fiir Verbandzwecke werden nul' aus Baumwoll
garnen maschine11 hergestellt, - die billigeren Qualitaten aus stal'keren 
Garnnummern und den kurzstapeligen, ungleichmassigen, schaligen Mule
Garnen, - die besseren aus langfaserigen, feineren, im Faden gleich
massigen und sehr rein en ;Yledio-Garnen auf englischen Rundstiihlen oder, 
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wie sie auch allgemein genannt werden, Schlauchmaschinen. Schwachere 
Maschinen sind flir feinere Game, stark ere Maschinen flir grobere Game 
erforderlich; letztere konnen schneller arbeiten und mehr produciren als 
erstere. - Die Maschine stellt sich als eine Vervollkommnung eines Spiel
zeuges kleiner Kinder dar, jener ldeinen Strickvorrichtung, welche aus 
einem durchbohrten Korken und einer Anzahl um die Dnrchbohrung an
geordneten und zUl' Aufnahme del' Maschen dienenden Stecknadeln besteht. 
Geschieht hier die Neubildung del' Maschen dadurch, dass man mit einer 
Nadel die alte Masche erfasst und i:iber den zugefi:ihl'ten Faden von einer 
jeden del' feststehenden N adeln nach innen gleiten lasst, so sind bei del' 
maschinellen Vorrichtung die ebenso angeordneten N adeln an del' Spitze 
hakenformig nach unten und aussen gebogen und beweglich, sie konnen 
sich heben und senken. Als Fi:ihrung dient jeder einzelnen Nadel die 
Vertiefung zwischen je zwei Zahnen eines wagerecht I'uhenden Zahnrades, 
das so viel Zahne als die Maschine N adeln hat. Die Auf- und Abbewegung 
wird den letzteren durch ein sich horizontal drehendes Rad mit wellen
formiger Oberfiache ertheilt. An jeder Nadel befindet sich eine nieder
klappbare Zunge, welche die Rakenofi'nung bald freigiebt, bald verschliesst. 
Rat eine Nadel bei ihrem hochsten Stande den sich an einem Fadenfi:ihrer 
im Kreise urn die N adeln herum bewegenden Faden mit dem geofi'neten 
Raken erfasst, so senkt sie sich alsbald; in dem lYIaasse sich nun ihre 
Spitze del' alten Masche nahert, wird die Zunge durch diese gehoben, bis 
del' Rakenraum geschlossen ist. So gleitet die Nadel mit dem Faden 
glatt durch die alte Masche, diese nach innen freigebend und die Zunge 
legt sich nieder. Rebt sich nun die Nadel, so bildet sich eine neue 
Schlinge um sie. Zur Erhohung del' Produktion sind an del' Maschine 
mehrere Systeme, 2, 3 bis 12 und mehr angebracht, von denen jedem ein 
hesonderer Faden zugefi:ihrt werden muss; dadurch wird erreicht, dass bei 
jedem Rundgange 2, 3 bis 12 etc. Maschenreihen auf einmal erzeugt 
werden. J e mehr Systeme, umso grosser die Arbeitsleistung, umso 
schwieriger abel' auch die Bedienung del' Maschine. Die Ueberwachung 
del' Zuflihrung del' Faden erfordert die grosste Aufmerksamkeit. Reisst 
ein solcher, was nati:irlich bei den feineren Gamen leichter geschieht als 
bei den starkeren, und wird das nicht sofort hemerkt und del' Stuhl ausser 
Gang gesetzt, so konnen in dem betl'efi'enden System keine neuen Maschen 
entstehen und die Nadeln, welche durch dasselbe gehen, verlieren ihre 
alten Maschen; im nachsten System konnen sie, obgleich sie wieder einen 
Faden enthalten, !reine Maschen bilden, weil die alten Maschen fehlen, 
- und so nimmt del' entstandene Fehler schnell grosse Ausdehnung an. 
Es ist eine langwierige Arbeit, die abgefallenen Maschen wieder aufzu
stossen. - Kleinere Fehler, wie Laufmaschen, werden bei dem nachfolgen
den "Repassiren" von del' Rand mit del' Hakelnadel beseitigt. - Gebleicht 
wird del' Trikotschlauch wie Baumwollgewebe; haufig wird er auch, be
son deI's zu Pferdebinden, gefarbt verlangt. -
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Er soll weich und elastisch sein, auf blosser Haut kein J ucken er
regen, also frei von Schalen sein. Es wird von ihm grosse Haltbarkeit 
verlangt, urn wiederholte vVasche bestehen zu konnen. Ein Schlauch, der 
ungleichmassig im Faden ist, dilnne Stellen besitzt, der nicht repassirt 
und mit Arbeitsfehlern behaftet ist, wird -diese Bedingung nicht erfilllen. 
Er soli leicht dehnbar sein; weitmaschiger, nicht geschlossener Schlauch 
aus sUirkerem Game ist weniger delmbar und bildet daher leicht Histig 
werdende Falten. - Kommt del' Trikotschlauch wohl auch kaum mit 
\Vunden ill Berilhrung, so soll er nichts desto weniger sauber sein und 
VOl' allem keine Oel- oder Schmierflecken enthalten. 

Sehr hiiufig ist er del' Beschwerung mit ilbermassiger };'euchtigkeit 
ausgesetzt; und da er nicht nul' nach Maass, sondern auch nach Gewicht 
gekauft wird, so ist darauf in letzterem Falle besonders zu achten. Aus 
demselben Grunde ist jedoch auch, und oft noch mehr, die Starke des 
Garnes zu berilcksichtigen und VOl' allem dann, wenn man zwal' nach Ge
wicht kauft, abel' nach :Maass verkauft. J e starker das Garn, umso 
schwerer del' Schlauch, umso weniger Lange in einer Maasseinheit. Eine 
gute und landlaufige l,Vaare besitzt in 1 kg bei einer Breite von 6 cm 
50-55 m, bei 8 cm Breite 45-50 m und wenn 10 em breit 40-45 nl 
Lange. Kraftige Pferdebinden enthalten im selben Gewichte bellO cm 
Breite etwa 20-22 m Schlauch. 

b. Trikot (Suspensorienstoff). 
Als elastisches Bindenmaterial ist neben dem Strumpfschlauch del' 

auf mechanischen Kettenstli.hlen in verschiedenen Bindungen angefertigte 
Trikotbindenstoff im Gebrauch Er unterscheidet sich von jenem wesent
lich dadurch, dass er nicht schlauchfOrmig ist und aus doppeltem Gewebe 
ohne Naht und Kante besteht wie jener, sondern dass er einfach und 
bandformig in ganzer Stilckwaare odeI' in Streifenform von verschiedener 
Breite hergestellt ist. Aus Sti1ckwaare geschllittelle Sheifen sind wegen 
del' 10sen Kante weniger haltbar als solche mit fester, gewebter Kante; 
dagegen haben letztere wieder den Nachtheil, dass sie bei starker Dehnung 
merklich einschneiden. 1m Ganzen genommen ist die Elasticitat des 
Trikots, zumal zu demselben del' Haltbarkeit wegen bedeutend starkeres 
Garn genommen werden muss, geril1ger als die des Strumpfschlauches. 
Die Qualitatsmerkmale sind von denen des letzteren l1icht vel'schiec1en. 

B. Holz. 
1. Holzwolle. 

U III einen billigen, in grossen Massen zu beschaffenden Ersatzstoff 
fiir die immer theurer und bei dem gewaltigen Steigen des Papier

verbrauches immer unzulanglicher werdenden, bis dahin allein zur Papier
fabrikation benutztell Hadern und Lumpen - halldelte es sieh bei del' 
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EinfiIhrung des Holzstofl:'es in die Papierindustrie. Seitdem und zum Theil 
als Folge davon hat diese Industrie einen so enormen Aufschwung ge
nommen, dass jetzt zahlreiche Holzschleifereien, besondel's in Ullseren 
waldreichen, armeren Gegenden beschaftigt sind, nul' dieses Surrogat her
zustellen. 

20-40jahriges frisches Fichten- odeI' Tannenholz, auch das Holz von 
Laubbaumen, del' Aspen, Erlen und Linden wird von del' Rinde befreit, 
durch Kl'eissagen in kurze Stucke geschnitten und gespalten. Astknoten 
und fauliges Holz werden durch Ausbohren entfernt und die gesauberten 
Holzer im Schleifapparat zwischen Muhlsteinen unter Beihilfe von fliessen
dem Wasser zerfasert. Der abfliessende Holz brei geht iiber Rlittelsiebe 
und Sortirtrommeln und nicht geniigend zerkleinertes Material in den 
Schleifapparat zuriick. Fur die Zwecke del' Verbandstoff-Fabrikation wird 
del' sortirte Holzschliff nochmals gewaschen, geschleudert und getrocknet. 

Holzschliff, odeI' wie er vielfach genannt wird, Holzwolle, ist nicht 
zu verwechseln mit Holzsagemehl, letzteres zeigt die kleinsten Holz
theilchen in zerschnittenem, scharfkantigem, erstere in zerquetschtem, ab
geschliffenem Zustande. Die einzelnen Fasern diirfen nicht zu kurz sein; 
mehlartiger SchJiff ist werth los. Die Farbe sei weisslich bis schwach gelb, 
nicht gelb odeI' dunkelgelb. J e heller, leichter und wolliger die Handels
waare, umso werthvoller ist sie als Verbandmaterial. Die Feuchtigkeit 
betrage nicht tiber 10 Ofo, del' Aschengehalt iibersteige 2 % nicht.. Eine 
helle Waare wird diesen Anforderungen nachkommell. Sie ist trocken 
aufzubewahren; feuchte Holzwolle farbt sich dunkler ullll wird libel
riechend. 

Frisches Holz enthalt ca. 50 % "\V asser, lufttrocknes Laubholz 8 0J0, 
lufttrocknes Nadelholz 10 %, ca. 5 % Starke, Gummi, Zucker, Farbstoff, 
Gerbstoff, atherisches Oel und Harz, und 1-4°/0 unorganische Bestand
theile. Die Holzfaser selbst besteht zu nahezu gleichen Theilen aus Lignin 
und Cellulose. Die Cellulose bildet den eigentlichen Zellgewebsstoff, das 
Lignin die denselben einhiillenden pflanzlichen Riickstande. Ueber die 
chemischen Eigenschaften del' Cellulose siehe unter Baumwolle. Das 
Lignin, . die Holzsubstallz, ist kein einheitlicher Korper. Phloroglucin und 
Salzsaure far ben es roth; desgleichen eine Losung von Indol in vVasser 
und Salzsaure; Anilinsalze farben es gelb, ebenso J odjodkalium und 
Schwefelsaure. Die Verschiedenheit del' Intel'cellularsubstanzen bedingt 
ein verschiedenes Verhalten del' Holzfasern gegen chemische Reagentien. 
Ammoniak farbt ungerosteten Flachs dunkelgelb, gerosteten hellviolett; 
Salzsaure farbt Jute braun. Das Lignin selbst ist in Wasser unloslich; 
die inkrustirenden Substanzen sind in Wasser theils 16s1ich, wie Zucker, 
Gummi, organische Sauren, theils un16s1ich, wie Harze, Fette, Farbstoffe, 
1st das Saugvermogen del' Holzwolle aueh annahernd gleich dem del 
Charpiebaumwolle, so ist sie doeh wegen del' Kiirze ihrer Fasern, die eir 
Verspinnen ohne Zuthun langfaserigen Materials unmoglieh machen, di, 
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eine dauernde, gleichmassige, lockere Lagerung der einzelnen Theile ver
hindern und wegen ihrer bedeutenden Reaktionsfahigkeit auf chemische, 
besonders Quecksilber-, Silber- und J odverbindungen zur Herstellung 
impragnirten Verbandmaterials vielfach untauglich. 

2. Holzwollwatte. 
Der Gedanke, die billige, gut saugende und leicht aseptisch zu er

haltende Holzwolle mit Hilfe von gebleichter und entfetteter Baumwolle 
zu einem Vliese zu verarbeiten, war ein sehr naheliegender. Man wollte 
nicht nur die Holzwolle damit als Verbandmaterial verwendungsfahiger 
machen, man suchte daneben auch die Aufnahmefahigkeit der Baumwolle 
fUr zahe und dickfliissige Sekrete durch Zwischenlagerung groberen Mate
rials von anderer Struktur zu erhohen. Man erreichte das in so vorziig
licher Weise, dass Holzwollwatte heute ein unentbehrliches Material zur 
Herstellung der Damenbinden geworden ist. Die Herstellung der Holz
wollwatte geschieht nach zwei grundsatzlich voneinander verschiedenen 
Methoden. Nach der einen legt man auf dem Anlegetisch einer Baum
wollekrempel Baumwolle auf, bedeckt diese gleichmassig mit der erforder-" 
lichen Menge Holzwolle und lasst beide durch die Krempel laufen. Zu 
dem Zwecke wird die Krempel in derselben Weise vorgerichtet und ein
gestellt wie zum Verarbeiten von Jute (siehe dort). Hat man bei dieser 
Art der Herstellung auch mit viel Materialverlust, besonders an kurz
faseriger Holzwolle zu rechnen, und ist die Arbeitsleistung eiuer Krempel 
wegen haufig erforderlichem Ausputzen der Beschlage eine verhaltnissmassig 
geringe, so erzielt man doeh die denkbar innigste Vermengung der einzelnen 
Baumwolle- und Holzwollefasern und dadurch ein sehr lockeres, poroses 
Fabrikat. Diesem durch "Decken" mit reiner Baumwolle ein schoneres 
Aussehen geben zu wollen, ist allerdings unmoglieh, weil sich die Krempel
beschlage nicht rein von Holzwolle arbeiten, und ist auch nicht nur un
nothig, sondern sogar zu verwerfen. Unnothig, weil ein Ausfallen der 
Holzwolle nicht stattfinden kann, denn ihre Fasern sind mit denen 
der Baumwolle versponnen und das kurze Material hat die Krempel aus
geschleudert, - zu verwerfen, weil die Baumwolldeeke nur dazu beitragen 
wiirde, die Oberflache des Vlieses dichter und fiir diekfliissige Sekrete 
schwerer durchlassig zu machen. Es wiirde der Holzwollwatte durch die 
Baumwolldeeke gerade eine Eigenschaft genommen, die man bei ihrer 
Herstellung beabsichtigte. -

Nach der zweiten Methode verfahrt man genau, als ob man Verband
watte herstellen wollte, und benutzt eine gewohnliche Verbandwattekrempel. 
Oberhalb der Mitte der den Flor aufnehmenden Trommel bringt man eine 
sich drehende, vliesbreite Siebtrommel an. Ausserdem laufen auf der 
Trommel, urn die Holzwolle in den Flor einzudriicken, vor und hinter der 
Einstreuflache der Holzwolle zwei sehwere Metallwalzen. Man lasst zu-
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niichst, ohne die Siebtrommel, welche mit Holzwolle beschickt ist, mitlaufen 
zu lassen, rein en Baumwollflor bis zur geniigenden Starke auflaufen, riickt 
nun die Siebtrommel ein und nach Verlauf einiger Zeit, wenn das Vlies 
die gewiinschte Starke erreicht hat, wieder aus und giebt dann nochmal~ 
eine Decke von reiner Baumwolle. Es ist augenfallig, dass auf diese Art 
ein bedeutend grosseres Quantum Holzwollwatte herzustellen ist, als nach 
del' vorhergehenden Methode, ein grosseres sogar als reine Verbandwatte 
und zwar ein urn so viel grosseres, als Holzwolle in den Baumwollflor 
hineingearbeitet wird. 1st nach der ersten Methode del' Procentsatz an 
Holzwolle ein beschrankter, insofern mehr als 50 bis 60 % del' Flor nicht 
mitfiihren kann, ohne am "Hacker" zu zerreissen, so ist hier del' Zusatz 
von Holzwolle sozusagen unbegrenzt. Und davon wird, da diese im Preise 
wesentlich billiger ist als entfettete und gebleichte Baumwolle, ausgiebig
ster Gebrauch gemacht. Andrerseits ist es einleuchtend, dass die mehr 
odeI' weniger dick zwischen zwei Baumwollfloren nnr eingestreute Holz
wolle keine lockere, elastische, sondern im Gegentheil del' be , schwere 
Holzwollwatte ergiebt. 1st ausserdem die Holzwolle nicht vollstandig 
mehlfrei, so wirft die Siebtrommel auch das Holzmehl in den Baumwoll
flor und die ohnehin nothwendige Decke muss verstarkt werden, um ein 
Ausstreuen zu verhindern. Das ausscrliche Ansehen eines solchen Vlieses 
Hi,sst nichts zu wiinschen, es wird abel' doch nul' ganz massigen Anspriichen 
geniigen; es ist niemals Holzwollwatte, sondern im Grunde genommen eine 
dicke Schicht Holzwolle, oben und unten bedeckt mit einer diinnen Lage 
Verbandwatte. Solch ein Prodnkt ist allerdings im Stande, die Holzwoll
watte in Misskredit zu bringen. 

Priifnng. Die Priifung del' Holzwollwatte ergiebt sich ohne Weiteres 
ans dem V orstehenden. Die Art del' Herstellung entdeckt das Auge auf 
das Leichteste. An die Saugfahigkeit sind dieselben Anforderungen zu 
stell en wie bei del' Verbandwatte. 

3. Holzcharpie. 
Aus demselben Holz wie die Holzwolle stellt man die Holzcharpie 

mit zwei Handhobeln her. Del' eine derselben besitzt senkrecht wirkende 
Messer in sol chen Abstanden von einander, als die Breite del' Spahne 
ausfallen solI. Wahrend diese Messer Einschnitte in das Holz machen, 
trennt ein zweiter Hobel, ein gewohnlicher Spahnhobel, die Holzfaden vom 
Holze abo Die Feinheit del' Faden richtet sich ganz nach den Zwecken, 
welchen die Holzcharpie dienen solI. Zu Verbandzwecken sind die 
zartcsten und weissesten Faden mit moglichst starker Krauselung zu 
nehmen; zu Lagerungszwecken kann groberes Material verwendet werden, 
immer abel' muss es trocken sein. 
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4. Cellulose (Zellstoff). 
a. Zellstoffwatte (Zellstoffbliitter). 

Mit dies em Namen hat man den yom Lignin befreiten Holzschliff 
helegt. Man verarbeitet au sseI' Holz noch Stroh, weil in dies em die 
inkrustirenden Bestandtheile der Zelle leichter aufzulosen sind. Man 
stellt zunachst Holz- odeI' Strohschliff her und reinigt dies en yom Lignin 
nach dem Natron- odeI' Sulfitverfahren. Ersteres besteht darin, dass die 
noch feuchte Holzwolle einige Stunden bei 3-6 Atmospharen Ueberdruck 
mit Natronlauge gekocht wird. Nach del' zweiten Methode wird etwas 
langere Zeit, abel' bei geringerem Dampfdruck, mit Calcium- odeI' 
Magnesiumbisulfitlauge gekocht, in durch Dampf heizbaren, eisel'llen, innen 
mit Blei ausgeschlagenen Apparaten. Die ausgekochte Masse wird in 
HolztrogeI! gewaschen, hierbei durch gezahnte Walzen zerfasert und, 
ahnlich del' Baumwolle, im Bleichhollander mit Chlorkalk gebleicht. Es 
wird bis zur vollsHindigen Entfel'llung von Chlor und Saure gewaschen, 
del' zu einem gleichmassigen Brei verarbeitete Stoff in del' Papiermaschine 
auf sich fortbewegeuden, wagerechten Sieben gleichmassig ausgebreitet., 
dadurch nach und nach etwas entwassert. und die so entstehende Papier
schicht durch das Wasser absaugende V orkehrungen mehr und mehr ge
festigt. Saugende Filzwalzen nehmen del' papierartigen Masse einen 
weiteren Theil Wasser, dennoch betragt die Menge desselben noch un
gefahr 85 u/o. Auf saugendem Wollgewebe geht die papierartige Masse 
durch ein, zwei bis drei Paar Druckwalzen, welche den Wassergehalt auf 
ca. 50 % herabsetzen, und dann zum vollstandigen Troclmen auf endlosem 
Filz um grosse, mit Dampf geheizte, eisel'lle Trommeln. 

Seidenpapierartige, endlose, etwas elastische, welligfaltige Lamellen 
von ca. 60 cm Breite, neutral, hygroskopisch, ohne Geruch und Geschmack. 
Die Papiermasse zeigt keine ganz gleichmassige Vertheilung des Faser
stoffes, haufig sogar Lucken. Die Blatter sind sehr hydrophil, weich en 
im Wasser zu einer breiartigen Masse auf, die grosse Neigung zu Klumpen
bildung hat. Eine wasserige Impragnirung del' Zellstoffwatte ist deshalb 
ausgeschlossen. In chemischer Beziehung stellt sie reine Cellulose dar; 
sie entspricht in ihren Eigenschaften kurzfaserigster, entfetteter und ge
bleichter Baumwolle. Phloroglucin und Salzsaure durfen sie nicht roth 
farben. Die Art del' Pflanzenfasern im Papierstoff zn bestimmen, ware 
nul' mit dem Mikroskop moglich, ist abel' sehr schwierig, da die Fasel'll 
durch die mechanische und chemische Einwirkung sehr verandert sind. -
Mineralische V ernnreinigungen, Beschwerungsmittel, werden durch die 
Aschenanalyse gefunden. 

b. Zellstoffgewebe. 
In allel'lleuester Zeit kommt ein cambricartiges Gewebe in den 

Handel, dessen Kette aus feinem Baumwollgarn hergestellt ist, wahrend 
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del' stark ere Schussfaden aus reiner Cellulose besteht. Aus del' in seiden
papieradige Form gebrachten Cellulose werden auf maschinellem Wege 
sehr feine Bander geschnitten, die Bander gedreht und gespult und nun 
wie Bal1l11wollgarn auf dem Webstuhl verarbeitet. Wegen del' Kette von 
Baumwollgarn steht dieses Material reinem Banmwollgewebe in del' Halt
barkeit nicht viel nach, ist jedoeh wesentlich billiger als dieses. Es lasst 
sich sterilisiren und imprli,gniren, knrz - seiner Verwendung als bi1liger 
Verbandstof'f steht niehts im Wege. A bel' noch nach einel' anderen 
Richtung hin steht dem mit einem etwas stal'kel'en Cellulose-Schussfaden 
hergestellten und antiseptisch impragnil'ten Gewebe eine grosse Zukunft 
bevor. Ich denke dabei an die Verwendung zu antiseptischen Taschen
tiichern fUr Phthisikel', zu antiseptischen Handtiichern fUr Kliniken etc.,
die voraussichtlich zu einem Preise, del' nicht hoher ist als del', welcher 
heute fiir das \Vaschen, Bleichen, Mangeln u. s. w. solcher Artikel gezahlt 
wird, angefertigt werden konllen. 

c. Papier. 
1m Anschluss an die Celluloseprapal'ate mochte ieh sodann noch des 

Papiel'es im Allgemeinen als Verbandmaterial gedenken, jener bessel'en 
Papiere, die in den Papierfabriken nicht aus Holz oder Cellulose, sondern 
aus leinenen oder baumwollenen Hadern hergestellt werden. Es sind 
besonders zwei Sorten Papiere, die in Betl'acht kommen, das Seidenpapier 
und das Fliess- odeI' Filtril'papier. N ach del' ausfiihrlichen Schilderung 
des Fabrikationsganges del' Zellstof'fblatter eriibl'igt es sich, auf die Hel'
steHung diesel' Papiere naher zuriickzukommen. In del' Hauptsache ist 
nul' die Sehlussarbeit, die Fertigmachung derselben, eine andere, voll
kommenere. Beim S e ide n pap i e I' werden die Lamellen maschinell ge
glattet, gerollt und in Blatter geschnitten, und entwedel' in diesel' Form, 
odeI' mit Maschinen in feine Bander zerlegt und durch Dampf gekrauselt, 
als wirre Chal'pie in den Handel gebracht. - Zur Herstellnng von 
F i It ri I' pap i e r werden nul' die reinsten und weissesten Hadern henutzt. 
Sie werden gemahlen und mit Sanre so behandelt, dass nahezu aUe 
Aschenbestandtheile gelOst werden. Die aus del' gut gewaschenen Masse 
geschopften Bogen lasst man gefrieren, wodurch die Fasern durch Zwischen
lagerung del' EiskrystaHe auseinandergedrangt werden. Selbstredend Sillli 
beide Papiere ungeleimt. - Eine grosse Verbreitung hahen sie als Verband
material nicht gewonnen. Del' allgemeinen Verwendungsfahigkeit steht wie 
hei den Zellstof'fblattern del' U mstand im Wege, dass sie in wasserigen 
Fliissigkeiten infolge des knrzfaserigen Materials ihre Struktur verlieren 
und leicht zusammenballen. Betref'fs del' Untersuchung verweise ich auf 
das Ka pitel "Zellstof'f". 

Als Deckmaterial und hil1iger Ersatz des Guttaperchapapieres wird 
ferner das Pergamentpapier in del' Branche verwendet. Es wird aus 
gutem, ungeleimtem Lumpenpapier hergestellt, indem man dasselbe je nach 
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der Starke einige oder mehrere Sekunden in mit 121/2 % Wasser verdunnte 
koncentrirte Schwefelsaure taucht, abspiilt und zunachst mit ammo
niakalischem, dann reinem Wasser auswascht. Hierdurch wird das Papier 
durch die wasserentziehende Wirkung der Schwefelsaure pergamentirt, 
indem sich die Cellulose oberflachlich in Amyloid verwandelt. Es kommt 
gerollt in verschiedenen Starken in den Handel, muss neutral reagiren 
und darf nicht bruchig sein. - Zur Erh6hung seiner Undurchlassigkeit 
kann es mit Chromleim (50,0 Gelatine; 75,0 Glycerin; 150,0 Wasser; 
0,5 Salicylsaure, in etwas Spiritus ge16st; 20,0 doppelchromsaures Kalium 
in koncentrirter wassriger Losung) bestrichen und dieser durch Reduktion 
im Sonnenlicht un16slich gemacht werden. Solche belichteten Chromleim
praparate sind unter dem Namen "Christia" eingefiihrt. Sie besitzen 
sammtlich eine grune Farbe. 

5. Waldwollwatte. 

Die N adeln verschiedener Pinus -Arten, hauptsachlich diejenigen von 
Pinus sil vestris, werden mit Wasser der Destillation unterworfen. Der 
Ruckstand wird mit kochender Soda16sung aufgeschlossen, ausgewassert, 
durch Quetschwalzen zerfasert und getrocknet, auf dem "Oeffner" mit 
Baumwolle oder Schafwolle vermischt und auf Wattekrempeln zu Vliesen 
verarbeitet. Eigenthumlich aromatisch riechende, r6thlich -braune Tafeln, 
die mit oder ohne gleichzeitige Anwendung des bei del' wassrigen Destillation 
del' Nadeln erhaltenen Waldwoll6ls als Gichtwatte Anwendung finden. 

C. Jute. 

In Indien einheimische und dort kultivirte Corchorus -Arten, zur 
Familie del' Tiliaceen geh6rige einjahrige Pflanzen liefern in ihren jungen, 
an drei Meter hohen Trieben, nach dem Entfernen del' Seitensch6ss1inge 
und Blatter, dilS Material zur Gewinnung del' J utefasern. Die Triebe, zu 
Bundeln zusammengebunden, werden, ahnlich wie del' Flachs, einer Kalt
wasserr6ste ausgesetzt, wodurch sich das Gewebe auflockert und del' Bast 
mittels Handarbeit leicht abgestreift werden kann. Die so erlangte Jute
faser ist sehr rein, locker, feinfaserig, bis drei Meter lang, frisch weisslich 
bis gelblich, an del' Luft grau, gelb bis braun werdend, hat abel' den 
grossen N achtheil, hart und steif zu sein. - Sie gelangt in festen BalIen 
von ca. 185 kg auf den Markt. 

Bevor die Jute versponnen werden kann, werden die "Risten" ge
lockert. Sie werden in Einweichfasser gepackt und schichtweise mit Oel, 
Petroleum und Wasser besprengt und macerirt, urn sie weich und ge
schmeidig zu machen. Man lasst sie durch eiserne Riffelwalzen gehen, 
urn die Fasern zu zerquetschen. Von einer sehr starken "V orkrempel" 
werden sie weiter verarbeitet und von del' "Feinkarde", deren Aufgabe es 
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nebenbei ist, eine intensivere Theilung del' Fasern vorzunehmen und zu
gleich flir die A bscheidung von kllrzen Fasertbeilcben zu sorgen, moglicbst 
parallel gelagert und zu einem Band vereinigt. - Diese Bander, wie sie 
in del' Jutespinnerei verarbeitet werden, bilden mit Soda ausgewascben, 
gesplilt und getrocknet die Verbandjute in Strabnen. Spinnereiabfalle 
sollten, ihres grossen Procentgebaltes an Unreinigkeiten wegen, in del' 
Verbandstoffbranche keine Verwendung finden. 

Die Bleiche del' Jute unterscheidet siel! von del' Baumwollbleiche 
insofern etwas, als man nul' bis zum Schwefelge1b b1eicht und nach dem 
Kochen mit Soda, dem Ch10ren und A bsauern mit schwefliger Saure nacb
bleicht und dem Spiilwasser eine geringe Menge Seife zusetzt. Die Faser 
wird dadurch glanzend, geschmeidig und halt das folgende Krempeln ohne 
iibergrossen Krempelverlust aus. 

In del' Bleicherei verliert die Jute annabernd 20 %' 

Das Krempeln del' rohen odeI' gebleichten Jute gescbieht auf Baum· 
wollekrempeln mit starkem eisernen V orreisser, nach Entfernung del' Halfte 
der Arbeiter und \'1 ender und nachdem aUe Arbeitstbeile del' Krempel in 
weniger innige Beriibrung von einander geriickt sind. Ein V orbereiten 
del' J utebander odeI' del' gebleichten Jute auf Oe£1:'ner und Schlagmaschine 
ist nicht nothig; es vermag die Hand flir die nothige Zerkleinerung zu 
sorgen. - Der Krempelverlust bei roher Jute betragt bis 8%, bei gebleichter 
Jute gewohnlich die Hiilfte mehr. Die Krempelabgiinge sind werthlos. 

In chemischer Hinsicht stellt die Jute auch nach del' Wasche und 
Bleiche keine reine Cellulose dar. Sie wird angesehen flir eine Verbindung 
del' Cellulose mit Gerbstoffen, Bastose genannt; ans diesem Grunde nimmt 
sie Farbstoffe viel leichter auf als andere Pflanzenfasern. Jute ist sehr 
hygroskopisch und nimrnt unter giinstigen Bedingungen bis 20 °'0 Feuchtig
keit auf, sich in solchem Zustande dunkler und dunkler fiirbend. Gegen 
Siiuren ist sie weniger widerstandsfiihig als Baumwolle, leichter entflamm
bar und verbrennlich als diese; sie verbrennt ohne Gernch unter Hinter
lassung geringer Mengen weisser Asche. Wasser odeI' Dampf von ca. 
125 ° zerstort die J!-'asern vollstiindig. Ungebleichte Jute besteht aus un
gefiihr 62 Ofo Bastose, 20-25 % inkrustirender Substanz, 0,4 % Fett und 
Wachs, 1-4 Ofo Extraktivstoffen und 10 °iu Wasser. 

Unter dem lVIikroskop erscheint die Jute in Form dicker Faserbiindel; 
die einzelnen Fasern haben ungl<;ich verdickte Zellenwiinde und der ur
spriinglich weite Zellhohlraum ist stellenweise sehr zusammengedriickt. 
Jute wird in del' Chirurgie roh in Striihnen, roh in Vliesen, gebleicht in 
Vliesen, roh mit Baumwolle in Vliesen angewendet. 

1. Robjute in Strannen. 
Sie solI moglichst langfaserig, frei von Holztheilen, frei von Un

reinigkeiten und moglichst hellfarbig 8em. Sie enthalte keine Spinnerei
fette mehr, sei also hydrophil. 

Z c I is, Verhandstolf - Materialien. 3 
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2. Robjute in Vliesen 
bildet graugelbe bis graubraunliche, lockere und wenig zusammenhangende 
Tafeln mit den sonstigen Eigenschaften der Strangjute. Sie enthalte keine 
kurzen Abfalle und sei frei von Unreinigkeiten. 

3. Gebleichte Jute in Vliesen. 
Schwefelgelbe, seidenglanzende Vliese ohne besonders vermehrtes Saug

vermogen flir Wasser. 

4. Jutewatte. 
Mit ca. 50 % entfetteter und gebleichter Baumwolle verkrempelte 

Rohjute; sie stellt grauweisse Vliese vor, in denen iiberall die langen Jute
fasern sichtbar sind; sie hat ein bedeutendes Wasseraufnahmevermogen und 
verkleistert sich mit dickfliissigen Sekreten sehr viel weniger als reine 
Baumwollwat.te. Diese Mischung wird deshalb besonders gern zur Her
stellung von besseren Damenbinden verwendet, aber auch sehr haufig aus 
werthlosen Abfallen hergestellt. 

D. Wolle. 
Schafwolle, von dem in allen Erdtheilen gezahmten Hausschaf, Ovis 

aries, herriihrend, findet als Verbandmaterial nur ganz geringe Verwendung, 
zur Herstellung wollener und halbwollener Flanellstoft'e und verschiedener 
Filze. Als Wolle flir diese Zwecke eignet sich am besten eine fein- und 
kurzfaserige, stark gekrauselte, sich gut walkende oder verfilzende W olIe, 
wie sie die Streichgarnspinnerei verarbeitet, zum Unterschied von der 
KammwolIe, die aus glatten, langgewachsenen Wollen zur Verfertigung 
glatter W ollenstoft'e dient. 

N achdem die wone nach ihrer Verwendungsart sortirt, wird sie zur 
Entfernung des bis 80 0/0 betragenden W ollschweisses und W ollfettes, sowie 
anhaftenden Schmutzes in einem 30-45 0 warmen Seifenbade, bisweilen 
unter Zusatz von etwas Soda, gewaschen, in Korben mittels fliessenden 
'Vassers gespiilt, geschleudert und getrocknet, dann nach Art der Baum
wolle geoft'net. Die durch das Waschen etwas hart und sprode gewordenen 
W ollfasern werden in einer Einol vorrichtung, dem "Oel wolf", gleichmassig 
mit fetten, nicht trocknenden, leicht verseifbaren Pflanzenolen durchtrankt. 
Die Fasern werden wieder geschmeidig und geben bei der weiteren Ver
arbeitung weniger Verlust. Es werden im "Klettenwolf" die Kletten 
zwischen eisernen Walzen zerquetscht und ausgeworfen. Das "Krempeln" 
der Wolle geschieht auf einem Sortiment von Krempelmaschinen, Vorspinn
und Feinspinnkrempeln, die eine ahnliche Einrichtung wie die Baumwolle
ikrempeln zeigen. Hierbei werden die W ollfasern gekammt, parallel gelegt 
und zu Bandern vereinigt, die gestreckt und gedreht werden, bis zur 
Fertigstellung des W ollgarns. 
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Das weitere Verweben zn Flanellstoffen ist unter Baumwolle aus
fiihrlich beschrieben. Baumwollekette und 'IV olleschuss geben halbwollene 
Flanelle. 

Die }<'ilzfabrikation besteht darin, dass zuerst mit Hilfe von Krempel
lllaschinen aus del' gewaschenen und geolten Wolle Wattevliese erzeugt 
ulld diese in mehrfachen Tafeln, je nach del' Starke und Dichte des ge
wiinschten Filzes, unter Zusatz von Seife zusammengewalkt werden (siehe 
Beite 18!). Hierbei werden aIle von W ol1geweben abfallenden kurzen 
Fasern, die "Scheerwolle", untergearbeitet, was bis zu 10 % geschehen 
kann. -

U nter dem Mikroskop erscheint die gewaschene W ollfaser bei 400 facher 
Vergrosserung als eine cylindrische, mit dachziegelformigen Schuppen ver
sehene Rohre. Das Haarrohr selbst besteht aus vielen faserartigen, dicht 
nebeneinander liegenden Langszellen; welche ein centrales, aus kleinen, 
undeutlichen Zellen geLildetes lVIark umgeben. - Die Wolle stellt dem
nach ein organisirtes Gebilde dar, aus Rindensubstanz und lHarksubstanz 
gebildet. Beide wechseln in ihrem Mengenverhaltniss je nach del' Ab
stammung del' W ol1e und bedingen die verschiedene chemische Zusammen
setzung del' gereinigten Wolle. ~ Ausser Kohlenstoff, 'IVassel'stoff und 
Sauerstoff enthalt die \Vollfaser Stickstoff und Schwefel, letzteren zu 1--3 %' 

Sie verbrennt unter Verbreitung eines Geruches nach verbranntern Horn 
mit Hinterlassung einer kugelfOrmigen, schwarzen Asche. Die Fasel'll sind 
yerschieden gefarbt und 40-200 mm lang. 1m bestgewaschenen und ge
bleichten Zustande enthalten sie noch 1--2 % Fett und einen eigenthiim
lichen gelben Farbstoff. Del' Wassergehalt bei lufttrockener \Vaare be
tragt bis 16 %. Kalte koncentrirte Bchwefelsaure greift nm die Cuticula 
etwas an, lasst abel' sonst die 'IV ol1e unverandert; beim Kochen tritt vo11-
standige Zersetzung ein. Koncentrirte Salzsaure verhalt sich ebenso. 
Salpetersame farbt die Wolle sofort gelb und lost sie langsam auf. Selbst 
massig koncentrirte Alkalilaugen greifen die W ol1e an und machen sie 
schleimig; wird die Lauge heisser oder koncentrirter einwirken gelassen, 
so tritt unter Ammoniakentwicklung vollsttindige Losung eill. Chlor und 
unterchlorigsaure BaIze farben die W ol1e geIb; schweflige Siture schadet 
der Faser nicht; selbst koncentrirteste KupferoxydammoniaklOsung ist ohne 
Eillwirkullg. 

So verschieden das chemische Verhalten der VvT o11e VOll dem del' 
Baumwolle ist, ebenso Ul,terscheidet sich auch die "\Vollbleiche von der 
Baumwo11bleiche. Die schweflige Same bildet mit dem Farbstoff der 
W ol1e eine in kohlellsaurem Alkali und Seife losliche fast farblose Ve1'
bindung. - Man bringt die W ollgewebe entweder in eine Losung von 
samem schwefligsaurem Kalium und zieht sie nach einiger Zeit durch ein 
warmes, schwaches Salzsau1'ebad odeI' man hangt sie feucht in Kammern 
auf, in welchen Schwefel verbrannt wird. Dal'llach kommen sie in ein 
warmes Soda- und Seifenbacl und werden zuletzt in warm em Wasser 

,,* iJ 
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gespiilt. Eine vollsHindige Weisse erzielt man durch das Bleichen niemals, 
del' gelbe Farbstoff del' Wolle widersteht demselben auf das Hartnackigste. 
Es eriibrigt nul', mit Rothstichblau weiss zu fa.r ben. Das sogen. "W eiss
mac hen ", d. h. den gelben Farbstoff durch Calciull1-, Magnesium-, Bariull1-
und Zinkkarbonat oder dmch Calcium- und Bariumsulfat, entstanden dll1'ch 
chemische '.Vechselzersetzung auf del' Faser, Zll verdecken ist du1'chaus 
zu verwerfen und nichts anderes als ein Beschwerungsverfahren. 

Noch wichtiger als die Bestimmung diesel' Beschwerungsmittel, welche 
nach dem gewohnlichen Gange einer solchen Analyse zu erfolgen hat, und 
nothwendiger istdie Bestill1mung von Baumwolle in '.Volle, sei es im 
Gam odeI' ill! Gewebe. Die zollamtliche U ntersuchung geschieht in 
folgender Weise: Fiinf Gramm Material werden in einem Becherglase von 
1 I Fassungsraum mit 200 cern einer 10 procentigen N atronhydratlosung iiber
gossen und langsam Zllm Sieden erhitzt. Nach 15 Minutell langem Kochen, 
nach welcher Zeit sich die '.V o11e vollstandig gelost hat, wird die Flilssig
keit durch ein gewogenes Asbestfilter filtrirt, del' Riickstand auf dem Filter 
und dieses gut ansgewasehen und beides getrocknet. :Man wagt, nachdem 
Filter und Baumwolle die natiirliche Luftfenchtigkeit eines trockenen 
Raumes angezogen haben. - A ppretirte W ollgewebe werden zuvor mit 
3 procentiger Salzsallre behandelt und bis zur Neutralitat gewaschen. 

vVie schon erwahnt, sind als Verbandmittel und auch nul' zur Fixation 
des Verbandes von '.V'ollefabrikaten nur Flanelle, wollene und halb
wollene, gebrfiuchlich. Ueber ihre vVerthschatzung im Allgemeinen gilt 
dasselbe wie von den baumwollenen Flanellen: ausserdem richtet sich ihr 
\Verth nach dem Verhaltniss von \Vo11e zur Baumwollej je mehr erstere 
vo1'herrscht, umso hoher im Preise das Gewebe. Beachtet man, dass 
Baumwolle geruchlos, ohne Kohle und mit geringer weisser Asche ve1'
brennt, ,Volle dagegen beim Verbrennen den charakteristischen Geruch 
nach vel'bl'annten Haaren verbreitet, unte1' Bildung einer schwarzen Kohle
kugel, so ist es leicht festzustellen, 0 b Kette oder Schuss, - man ver
brenne beide getrennt -, \Volle enthalten odeI' nicht. Hierdurch nicht 
beantwortet wird die F1'age nach dem Vorhandensein von Wolle un d Baum
wolle in einem und demselhen Faden j in sol chern Falle muss das Mik1'oskop 
zu Hilfe genommen odeI' die chemische Untersuchung ausgefiihl't werden. -

Ein eigenartiger Flanell ist del' seh1' elastische C I' ep 0 n, dessen grosse 
Dehn barkeit leicht das V orhandensein eingewebter Gummifaden ve1'muthen 
lasst. Die Elasticitat wird jedoch nicht durch Gummi, sondern dadurch 
erreicht, dass die Kettfaden so stark d1'ellirt werden, dass sie nul' bei 
mehr odeI' mindel' starkem Zug gestreckt bleiben, nach Aufhebung des
selben sich wieder zusammenziehen. 

Machte ich schon bei den baumwollenen Flanellen auf Beschwerungs
mittel aufmerksam, so ist das bei den wollen en in erhohtem Maasse nothigj 
bei illnen spielen sie eine ganz hervorragende Rolle und man unterlasse 
niemals, darauf zu fahnden. -
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E. Chinagras (Rame, Ramie). 

Die Kultur verschiedener in China, Japan und Ostindien einheimischer 
Nesselarten zur Gewinnung del' Nesselfasern ist in diesen Landern schon 
seit J ahrhunclerten bekannt; keine del' verschieclenen Nessel pflanzen liefert 
abel' ein so geschatztes Material als Bohmeria nivea Gaudich und Bohmeria 
tenacissima G. 

Die Gewinnung des Bastes geschieht einfach in der 'Weise, dass die 
Rinde mit dem darunter liegenden Bast von den frisch en Pflanzenstengeln 
abgetrennt und in \Vasser eingeweicht werden. Nachdem lasst sich die 
Rinde leicht vom Bast abziehen. Die weisslichen, gelblichen oder grun
lichen, 1/2 bis 2 m langen Bastfasern werden mit Seife abgekocht, gespiilt 
und auf kurzer Rasenbleiche weiss erhalten. Eine Chlorbleiche ist meist 
uberfiiissig, andernfalls wird sie genau wie bei der Baumwolle ausgefiihrt. 
Friiher verarbeitete man die zerkleinerten Faserll auf Baumwollkrempeln, 
jetzt unzerkleinert auf Flachsspinnmaschinen. Beim Verspinnen der China
grasfasern geht durch das Drelliren eine werth volle Eigenschaft derselben, 
del' seidenartige Glanz, fast ganz verloren; jedoch kommen Chinagl'asgewebe 
als Verbandmittel bisher nicht in Betracht, sondern nul' das gebleichte, 
unverarbeitete Material in vVergfol'm. - Ganz neuenlings fertigt die In~ 
dustrie auuh Chinagras-vVatte an. Sic zeichnet sich durch hohen Seiden
glanz aus; gegenuber del' Baumwoll-VV atte zeigt sie geringeren Zusammen
halt; die einzelnen Fasern sind weniger unter einander verfilzt, das ganze 
Gefllge ist lockerer; del' Griff ist ein eigenthumlich weichel'. -

Die ausserst festen, sehr zarten und weichell, seidenartig glallzenden 
Bastfasern stellen nahezu reine Cellulose dar, und entsprechen derselben 
in chemischer Hinsicht durchaus. - Die Zellen selbst sind 10-20 C en ti
met er lang. U nter dem Mikroskop unterscheidet sich die Chinagrasfaser 
von del' Seidenfaser dul'ch die weite, durch unregelmassige Vel'dickung 
del' Zellen wandung ullgleiche Innenhohle. 

F. Seide. 
Schon im Alterthull1 war die Seide den Chinesen bekannt. Von ihnell 

lernten sie die Perser kennen nnd von diesen Griechen und Romer, welche 
sie illl Abelldlande einfiihrten. Heute liefern uns hauptsachlich italienische 
und franzosische, weniger chinesische und japanische Ziichtereien dieses 
kostbare Naturgespinnst, womit verschiedene Bombyx-Arten, die Seiden
wiirmer, Seidenranpen sich bei der Verpuppung umhiillen. Del' zu den 
N achtfaltern gehorige Schmetterling des Seidenspinnel's misst mit aus
gebl'eiteten Fliigeln 4 Cill. Die schmutzig weissen Fliigel zeigen einige 
dunk Ie Querstl'eifen, die V orderflugel einen dunklen, sichelformigen Fleck. 
Das vVeibchen legt einige Hundert blauliche, mohnsamenahnliche Eier, 
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aus denen nach einer \Voehe die Raupen auskriechen. Sie sind glatt, 
gHinz(jnd weisslieh, haben beiderseits dunklere Zeichen und tragen auf dem 
letzten Ringe ein Horn. Aeusserst gefrassig, waehsen sie sehr raseh lind 
hauten sieh viermal innerhalb del' ersten vier Lebenswoehen. Als Futter
mittel dienen die Blatter des weisseu Maulbeerbaumes. Die Ziichtung del' 
Seidenraupe ist eine sehr schwierige, denn sie verlangt sorgfaltigste 
Wartung, peinlichste Sauberkeit, gleichmassige warme Lnft und reines, 
reichliches Futter. Ungefahr 14 Tage nach del' letzten Hautung beginnt 
die Raupe, nachdem sie nach unruhigem Hin- und Hersuchen ein passen
des Platzchen gefunden, sich einzuspinnen. Dies geschieht, indem sie 
durch zwei unterhalb des Mundes befindliche Oeffnungen den in zwei 
langen Gefassen in ihrem Karpel' befindlichen Saft auspresst, zu einem an 
del' Luft schnell erhartenden Faden vereinigt, damit sich zunachst an 
einzelneu Punkten befestigt und dann in allen Richtungen umhiillt, bis 
nach mehreren Tagen del' taubeneigrosse, weis~liche, gelbliche odeI' griil!
liche, im Innern pergamentartige Kokon fertig ist. 2-3 W ochen spateI' 
wiirde del' aus del' Puppe auferstehende Sehmetterling dnrch Absonderung 
einer die Kokonfaden aufliisenden Fliissigkeit sich del' Vel'stl'ickung ent
ziehen, dabei abel' den Kokon theilweise vernichten. Dazu lasst man es 
nul' kommen, urn Zuchtschmetterlinge zu erhalten, andernfalIs todtet man 
die Puppen b8ld nach Beendigung des Einspinnen~, indem man kUI'ze Zeit 
koehendheisse Wasserdampfe auf die Kokons einwil'ken Hisst. Durch 
Ausbreiten an del' Luft werden sie schnell getrocknet; in feuchtem Zu
stande wiirden sie rasch in Faulniss iibergehen. 8i8 sind um so werth
voller, je reicher an Seide, je feiner und weisser sie sind, und werden in 
Riicksicht hierauf sortirt. In heissem Wasser erweicht, werden sie mit 
Ruthen geschlugen, urn die Anfange del' bis 300 m langen Faden zu finden, 
und die Faden mehrerer Kokons zusammen aufgehaspelt, wobei sie gleich
zeitig durch Drehen, Reiben und 8ehleifen zwischen den Fingern geglattet 
und gerundet werden. - Das ist die Rohseide. 

Chemisch betrachtet bildet die Seide das Verbindungsglied zwischen 
den pfianzlichen Fasel'll und del' thierischen W ol1e; sie enthalt Kohlenstoff, 
\Vasserstoff und 8auerstoff wie jene, 8tickstoff wie Wolle, abel' keinen 
Schwefel wie diese. Jeder Kokonfaden best€ht aus zwei verschiedenen 
Verbindnngen, dem Seid8nleim, Sericin, und dem Seidenbast, Fibroin, del' 
eigentlichen Seide, vermengt mit etwas FeU und Farbstoff. Das Sericin, 
ungefahr 30 ull, del' Rohseide ausmachend, lOst sich schon in kochendem 
Wasser und bildet mit 100 Theilen desselben nach dem Erkalten eine 
farblose Gallerte ohne Geruch und Geschmack. Das Fibroin bildet 
gHinzendweisse, geruch- und geschmacklose Faden, ist unloslich in kochen
dem \Vasser, unlOslich in Alkohol und Aether; es wird wie W olIe von 
Chlorkalk zerstCirt, von schwefliger Saure nicht angegriffen; gegen Alkalien 
ist es weniger empfindlich wie W ol1e, abel' doch lOs1ich in koncentrirter 
Kalilauge und in Kupferoxydammoniak. Angeziindet verbrennt die Seiden-
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faser unter Hinterlassung emer voluminosen, schwarzen Kohle und unter 
Verbreitung eines brenzlichen Geruches. Unter dem lHikroskop bei 
400facher Vergrosserung betrachtet, zeigt die Seide als ausgeflossener und 
erhiirteter Saft keine Gefasse; sie bildet glatte, derbe Cylinder von ver
schiedener, jedoch gleichmassiger Starke mit glanzender Oberfliiche. 

1. Nahseide (Ligaturseide). 
Herstellung. Del' del' Rohseide zu fast einem Drittel ihres Ge

wichts anhaftende Seidenleim macht dieselbe hart, rauh und matt aus
sehend; er vermindert die Elasticitat del' Seide, ihr Aussehen und tragt 
wegen seiner Loslichkeit in Wasser nul' dazu bei, die Indifferenz del' 
eigentlichen Seidenfaser gegen chemische Einfliisse zu verringern, ohne ihre 
Haltbarkeit zu erhohen. 

Zur Nahseide wird nul' die von den besten und besseren, weissen bis 
schwachgelblichen Kokons gewonnene Rohseide verarbeitet. Sie wird 
durch U mziehen in einer fast kochendheissen Olivenolseifenlosung, welche 
35 % Seife, auf das Gewicht del' Rohseide berechnet, enthalt, "entbastet", 
in schwacher SodalOsung gespiilt und in einem 15 % Marseiller Seife 
haltenden heissen Bade ,. weissgekocht". N ach griindlicher SpiHung wird 
die noch feuchte Seide in geeigneten Raumen geschwefelt, dann getrocknet. 

a. DrelIirte Seide. 
Das Zwirnen, das Vereinigen mehrerer Rohseidefaden durch Drehen, 

geschieht entgegen del' Drehung des Rohfadens, zu Faden von ver
schiedener Starke. 

Eigens c haft en: Nahseide zeigt durchaus die Eigenschaften des 
Fibroins. Sie kommt in losen Strahnen oder in "Stangeln" von 2 und 5 g, 
in neuerer Zeit in ebenso schweren, sehr handlichen "Bobinen", einer 
knauelartigen "\Vickelung, in den Handel und besitzt meistens einen schwach 
gelblichen Farbenton. Zur Verwendung in del' Chirurgie muss sie sehr 
haltbar, glatt und knotenfrei sein, VOl' allen Dingen abel' rein. Sie werde 
stets einer Reinigung unterzogen, indem man sie mit schwacher Seifen
losung in del' Warme auslaugt, mit 2procentiger Sodalos11ng unrl mit rein em 
Wasser abspiilt und trocknet. 

Priifung. Del' mikroskopischen Untersuchung auf fremde Faserstoffe 
folgt die chemische; denn ihres hohen Preises wegen unterliegt die Seide 
ausser vielen Verfalschungen mit minderwerthigen Fasern einer Reihe von 
Manipulationen, die darauf hinausgehen, die Seide kiinstlich zu beschweren. 
- Aus denitrirter Cellulose hergestellte kiinstliche Seide erkennt man 
sofort bei derVerbrennung, die schnell ohne Geruchsentwicklung und ohne 
Kohlebildung erfolgt. - Die gewohnlichsten Beschwerungsmittel sind 
Rohrzucker, Trau benzucker, Glaubersalz, Magnesiumverbindungen, Zinn
salze und bei dunklen Seiden Eisen- und Chromverbindungen. 
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Durch Kochen del' Seide in mit Salzsaure angesauertem 'Wasser 
invertirt man den Rohrzucker und bestimmt in einem mit Kalilauge alkalisch 
gemachten Theile des Filtrats die Glukose durch alkalische Kupferlosung; 
in einem zweiten Theile bestimmt man nach Zusatz von Ammoniak und 
Chlorammon mit phosphorsaurem Natrium lVlagnesiumsalze und in dem 
Rest des Filtrats wiirde Chlorbarium Glaubersalz und andere Sulfate an
zeigen. - Die ausgekochte Seide wird getrocknet und verascht. 1st die 
Asche farblos, so kann sie Chrom und Eisen nicht enthalten; sie wird mit 
etwas Salzsaure aufgenommen, die Liisung mit'Vasser verdiinnt und Zinn 
mit Schwefelwassel'stoff gefallt. War die Seide dunkel - schwarze Nah
seide wird in del' Verbandstoffbranche sehr selten gebraucht - und die 
Asche griinlich, so enthalt sie Chrom, war sie braunlich, so kiinnen Eisen 
und Chrom zugegen sein, die in gewohnlicher '\Veise in del' yom Schwefel
wasserstoffniederschlage abfiltrirten, durch Kochen yom Schwefelwasserstoff 
befreiten, mit etwas chlorsaurem Kalium oxydirteu und durch Koehen 
wieder entchlorten Fliissigkeit mittels Natronlauge in del' Kalte (Eisen
oxydhydrat) und in del' Siedhitze (Chromoxydbydrat) bestimmt werden. 

0. Gefloclltene Seide (Turner's Patelltseide). 

Dureh Verfleehten del' Seidenfiiden hergestellt, bildet sie 8eh1' gleieh
massige, glanzendweisse, flache, meist ziemlich stark gebUiute Faden von 
grosser FIaltbarkeit. Sie kommt iLl 10 verschiedenen Stark en, auf Karton 
gewiekelt, in Pappetuis in den Handel. 

2. Seic1enabfaHgewebe (BOlll'ette). 
Dureh Vel'wesung del' Pl1ppe, dureh Faulniss del' Kokons fleekig 

gewordene, dureh Auskrieehen des Sehmetterlings mehr odeI' weniger zer
starte, dann solehe Kokons, in welehen sieh zwei Raupen eingespol1nen 
hatten, sowie die beim Binweiehen del' rohen Kokons in den Ruthenbesen 
verbliebenen Floeken, beim Haspeln uud Zwirnen del' Rohseide el'haltene 
Abgange werden in einer del' Bearbeitung uer Baumwolle entspreehenden 
Weise in den Florettspinnel'eien zu Seidengarn versponnen. Alle hierbei 
erzielten und nieht mehr verwerthbaren Abfalle geben das geringste Material 
fiir die Bourettestoff- und Seidewatte-Fabrikation. Del' Bourettestoff stellt 
ein kraftiges, graubraunes, mattes Gewebe mit einfacher Tuchbilldung dar; 
er kommt entweder in Breiten von ca. 140 em odeI' 6, 8 und 10 em breit, 
entspreehend seinem H auptver\Vendungs~week in del' V 8rbandstoffbranehe 
zur He1'stellung von Pferdebandagen, in den Handel. 

3. Sei(len watte. 
Sie wird wie Baumwollwatte aus dem zur Bourettefabrikation ver

wendbaren Rohmaterial auf geeigneten Krempeln hergestellt unc1 bildet 
graubraune, zartfaserige, weiehe rrafeln. 
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4. Seidenwurmdarm (Fil de Florence). 
Dieses vorziigliche, durchsichtige, farblose, seidenglanzende Nahmaterial 

kommt in verschiedenen Starken, in Biischeln von 100 Faden in den 
Handel. Die gekrauselten Anfii,nge und Enden derselben, welche als Nah· 
material unverwendbar, sind mit W ollfaden umwickelt und nul' die glatten 
brauchbaren Mitteltheile von ca. 30 em Lange ohne Umhiillung. Diesel' 
Theil ist glatt, elastisch und von grosser Haltbarkeit. Bildet die Seide 
das aus Seidenfaser und Seidenleim im Spinnproeess verfertigte Produkt 
del' Seidenraupe, wovon del' Seidenleim wahrscheinlich durch Oxydation 
und \Vasseraufnahme erst hierbei aus dem Fibroin entstanden ist, so ist 
del' Seidenwurmdarm ein einheitliehes, nul' aus Fihroill bestehendes Praparat, 
es steUt den Spillnsaft del' Seidenraupe VOl' del' Verspinnung, nul' in er· 
hartetem Zustallde dar. Es wird aus den Spinngefassen del' Seidenraupe 
kurz VOl' deren Vel'puppung ausgezogen und erhartet sofort an del' Luft. 
Es vel'halt sich in chemischer Beziehung wie Fibroin. 

Es winl 8ehr htlufig roth gefarbt verlangt. Zu diesem Zwecke zieht 
man die Fadenbiindel in einer warmen Fuchsinlosllng, welche zur Erhohung 
des Liistres etwas reine Seife 8nthalt, um, spiilt in reinem 'IVasser nach, 
schleuclert uml trucknet. 

O. Schutztafi'et (Silk protectiv) 
ist em aus flonlrtigem Seidengewebe als Gnll1dmaterial durch wiederholtes 
Besheichen mit einem Kopalfirniss wasserdicht. gemaehtes Verbandmaterial. 
Es ist sehr weich und schiniegsmn, griin gefarbt, durchsiclttig und darf 
nicht klebrig sein. Es kommt gewohnlich mit einer Zwischenlage von 
Seidenpapier in den Handel und ist mit diesel' kithl, schattig und frei 
hangend aufzubewahren. Ist del' Schutztaffet bei del' Aufbewahrung 
klebrig geworden, so dass ihm Jas Seidenpapier anltaftet, so weiche man 
dieses mit kaltem Wasser ab, trockne mit Oharpie und ohne kiinstliche 
Warme und pudere mit 1 procentigem KaI'bolsauI'e·Talkum ein. - Gelb 
und braunlich gewordener Schutztaffet ist gewohnlich sehr alt, verlegen, 
brii.chig odeI' zu leicht reissbar. Er nimmt diese Farbe mit del' Zeit beim 
Lagern in feuchter, schwefelwasserstoffhaltiger Luft an. - VOl' del' Dis· 
pensation ist die Saalleiste zu en tfel'l1 en. 

G. Leinen. 
Die Leil1enindustrie bilJet ltl Deutschland seit J ahrhunc1eden eine 

lohnende Erwerbsquelle. 
Del' gellleine Lein, Linum usitatissilllum, ZUl' l<'amilie del' Linaceen 

gehorig, triigt an aufrechten Stengeln lanzettliche, abwechselnd stehende, 
kahle Blatter und aus je fUnf Kelch., Blulllen., Staub· und Fruchtblattern 
bestehende Bliithen. Die Kelchblattel' sind fein gewimpert, die grossen 
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BlumenbHitter blau. Die Stengel enthalten im Innern eine mit schwammigem 
Mark gefiillte Rohre; sie ist umgeben von einer holzigen Schicht, die all
mahlich in den Bast iibergeht. Er besteht aus den zum Verspinnen taug
licheu, von einer leimartigen Substanz zusammengehaltenen Fasern. Den 
Bast umhiillt die Pflanzenrinde. 

Del' Hanf, Cannabis sativa, aus del' Familie del' zweihausigen Hanf
gewachse, wird bei uns, in Oesterreich, Russland und in Italien kultivirt. 
Die drei Meter hohe Pflanze hat gefingerte Blatter. J edes del' 3, 5, 7, 
9 oder 11 Blattchen ist lanzettlich und grob gesagt. Die Staubgefass
bliithen stehen in aufrechten Rispen, die Stempelbliithen in gehauften, ahren
artigen Wickeln. - Die schwachere mannliche Pflanze, del' Sommel'hanf, 
findet vorzugsweise zu Zwirn und Hanfleinen, die kl'aftigere weibliche 
Pflanze, del' Winterhanf, in del' Seilerei Vel'wendung. - In del' Stl'uktur 
sind Hanf- und Leinpflanze gleich, weshalb sich auch die weitere Ver
arbeitung beider nicht unterscheidet. 

N ach del' Bliithezeit wird die ganze Leinpfianze mit den W urzeln aus 
del' Erde gezogen, auf freiem Felde in "Puppen" gestellt und getrocknet. 
U m die Rinde zu entfernen, die Bastfasern von del' verklehenden Leim
substanz sowie dem Holze zu befreien, werden die Pflanzen, nachdem' 
Blatter und Samenkapseln abgeriffelt wurden, in del' "W asserl'oste" bis 
zum Eintritt del' fauligen Gahl'ung und dUl'ch Ausbreiten auf dem Felde 
dul'ch die "Thauroste" erweicht, an del' Luft oder kiinstlich getrocknet 
und "gebrochen", friiher mit del' einfachen "Handflachsbreche", jetzt mit 
Maschinen. Die gebrochenen Holztheilchen, die "Schaben", werden durch 
Abstreichen iiber einem scharfkantigen Holz odeI' durch das "Schwingen" 
im Hand- odeI' Maschillenbetrieb entfernt. Das Produkt ist oer im Handel 
befindliche Sch wingflachs odeI' Reinflachs. 

Er wird in den Spinnereien zunachst "gehechelt", d. h. durch Kamme 
gezogen, urn noch vol'handene Schaben, sowie die kiirzeren Fasern, 
Hede oder Werg, zu entfernen und die langen Fasern parallel zu 
legen und zu spalten. Damit ist del' Flachs oder Hanf zum Vel'
spinnen fertig. 

Bei del' weiteren Verarbeitung von Hede und Werg treten kraftig 
gebaute Krempeln in Thatigkeit, die das Gewirre zertheilen und kammen 
und zu Bandern verarbeiten. Del' fern ere Verlauf del' Flachs- und Werg
spinnerei entspricht im Allgemeinen den Arbeiten bei del' Baumwoll
spinnerei, nur dass Werg iiberall kraftigere Maschinen nothig hat als 
Flachs. Nach Herstellung del' Bander erfolgt das Strecken und Drehen 
derselben, was meist, bei den feineren Garnen stets, unter Zuhilfenahme 
von Wasser geschieht. 

In del' Weberei wird das Leinel1garn genau wie Baumwollgarn be
hal1delt. Die Leil1el1bil1dung ist fiir Leil1el1verbal1dstoffe, sowie fill' die 
aus denselbel1 gezupfte Charpie die gewoh111iche. Zu Kompl'essel1 und 
Charpie verwendbare Leinwand muss hydrophil und gebleicht sein. 
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Die Flachs- odeI' Leinenbleiche unterscheidet sich principiell nicht 
von del' Baumwollbleiche, abel' doch in verschiedenen Operationen. Sie 
ist schwierigel' und langwieriger als diese, da die Flachs- und Hanffasel' 
durch Laugen, Siiuren und Chlor leichter angegl'iffen wird als die Baum
wollfaser. Aus diesem Grunde muss mit schwiichel'en Losungen unter 
ofteren Wiederholungen gearbeitet werden, ja, man hegniigt sich sogar 
meistens mit einer Viertel-, Halb- odeI' Dreiviertel-Kunstbleiche und liisst 
diesel' die Naturbleiche folgen. Gut gebleichte Leinwand erleidet in del' 
Wiische und Bleiche ungefiihr 20 % Verlust, also ganz bedeutend mehr 
als Baumwolle, und stellt dann ziemlich reine Cellulose dar. 

Das rohe Gespinnst odeI' del' gehechelte Flachs und Hanf bestehen 
aus ca. 75-85 % Cellulose, ca. 5 % Extraktivstoffen, 2,5 % Fett und 
Wachs und 8 % Wasser. Die Fasern des Flachses sind 20-140 cm, die
jenigen des Hanfes 100-300 cm lang; die Farbe ist lichtgelb bis silber
grau, gliinzend. Entziindet verbrennen die Fasern leicht ohne Geruch 
und hinterlassen ca. 1 % weisser Asche. - Unter dem Mikroskop bildet 
die Leinenfaser lange, schmale, quergestreifte, gleichsam gegliederte, nie
mals um sich selbst gedrehte Rohren. Die Hanffaser zeigt lange, walzen
f6rmige, verschieden starke, an del' Spitze stumpfe odeI' getheilte Rohren. 
Die Innenhohle ist meist ziemlich weit, die Wandllng stellenweise stark 
verdickt. Diese Verdickungsschichten sind gewohnlich deutlich sichtbar 
als Liingsstreifen. 

Gegen chemische Reagentien verhiilt sich Leinen im Allgemeinen wie 
Baumwolle; Kalilauge jedoch liisst Baumwolle farblos und farbt Flachs
und Hanffaser gelb; eine weingeistige FuchsinlOsung von 5 % Fuchsin
gehalt fiirbt letztere Fasel'll dauernd, wiihrend sich die Farbe aus Baum
wolle auswaschen lasst.. 

Del' Verbrauch an Hanf und Leinen in del' Chirurgie ist, seitdem 
die Baumwolle ihren Siegeslauf angetreten, ganz bedeutend zmiick
gegangen. 

1. Hede und Werg. 
Hede und Werg, gehechelter Flachs, dienen nul' noch an den 

Gewinnungsorten als billiges, leicht zur Hand befindliches Polster- und 
Verbandmaterial del' thierarztlichen Chirurgie, sonst sind sie iiberall durch 
die J utepriiparate verdriingt. 

2. Oakum (Theerhanf·Charpie). 
Oakum, ein aus alten getheerten Hanftauen durch Zerzupfen ge

wonnenes Material, steht bei der KiistenbevOlkerung und auf den Schiffen 
als Verbandmittel in hohem Ansehen. Die im Kaiserlichen Gesundheits
amte bearbeitete Anleitung zur Gesundheitspflege an Bord von Kauffahrtei
schiffen empfiehlt es als iiussere Decke bei Verbanden. 
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3. Leinvrand (Leinen- Charpie). 
Ungebleichte nnd gebleichte Leinwand mit gewohnlicher Tuchbindung 

geben in beliebigen Breiten leinene Binden. 
Alte, haufig gewaschene und gebleichte Leinwand, ohne jegliche 

.A ppretur Ulid mit einfacher, grober Leinenbindung, dient zu Kompressen 
und, besondel's in gezupftelll Zustande, als Leinen - Charpie zu Verband
zwecken. Die weich en , welligen Faden saugen gut; sie sind specifisch 
schwerer als Baumwollfaden und wirken kiihlend, eine Eigenschaft, die del' 
Verwendung del' Leinen - Charpie besonders in heissen Landern V orsehub 
leistet. 1m Grossen wird heute Leinen - Charpie, wirr odeI' glatt gelegt, 
in Zuchthausern aus zuriickgestellten, durch Desinficiren, vVaschen und 
Bleichen sorgfaltigst gereinigten lYIilitar-Bettlaken gezupft. Siidamerika 
vel'braucht darin zur Zeit wohl die bedeutenderen Mengen. 

H. Moos. 
Zu del' Familie del' Laubllloose gehoren die rroi'fmoose, Sphagnaceae, 

die, wie schon ihr ~ allle andeutet, sich haupts;ichlich an del' Torfbildung 
betheiligen. Sie sind iiber die ganze Erde verbreitet und wachsen in 
dichten, raumlich oft sehr ausgedehnten, schwammigen, elastischen FoIst ern 
in Torfsiimpfen und \yaldern. Sie besitzen entweder eine eigenthiimlich 
bleiche, griine, bisweilen braunliche odeI' rothliche Farbe. Die Blatter 
bestehen aus grossen, chlorophyllfreien, farulosen Zellen mit schrauben
formig-gewundenell odeI' ringformigen Verdickungen, welche sie befahigen, 
grosse Mengen \Vasser aufzusaugen, und kleineren Lochern, aus chlorophyll
haltigen Zellen uestebend. Mit dem Wachsthum steruen die unteren Theile 
del' Pflanzen ab, sie verlllodern und uilden Torf, wahrend die oberen 
weiter ausschlagen. Die haufigeren deutschen Sphagnum- Arten sind 
Sphagnum cymbifolium mit stengP-lumfassenden Blattern, mit abgerundeter 
Spitze und auf verschiedene Pflanzen vertheilten Antheridien und Arche
gonien, und Sphagnum acutifolimn mit eiformigen, zugespitzten Blattern 
und auf emer und derselben Pflanze befindlichen Antheridien und 
Archegonien. 

Das gesammelte Moos wird verlesen, aile Unreinigkeiten, abgestorbenen 
und unausebnlichen Theile, Fichtennadeln werden sorgsam entfernt, dann 
wird in Koruen mit fliessendem 'Yasser gewaschen, wobei Sand, Erde etc. 
nach unten, Laubblatter etc. llach oben augeschlemmt werden. Dann wird 
auf Hiirden odeI' rriichern in del' Sonne getrocknet. - So bildet das 
Moos ohne Weiteres ein vorziigliches, aseptisches Vel'bandmat.erial von 
grosser Saugfiihigkeit, das ausser seiner Farbe, die neben del' blendend
weissen Verbandwatte von sehr vielen Chirurgen nicht beliebt wird, nur 
den einzigen Fehler hat, dass es erst in feuchtem Zustande seine Saug
kraft voll entwickelt. 
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Sublimat-lHoos 1/2%' SoIl Moos iiberhaupt impragnirt werden, so 
geschieht das nul' mit del' Irl'igatorspritze und untel' Verwendung del' 
geringst mogliehen Menge Imprii.gnirlosung. Dieselbe soIl nul' so gross 
sein, dass gerade eine gleichmassige Durchfeuchtung erzielt wird. Woes 
angeht, verwende man als Losungsmittel schnell verdunstende :B'liissig
keiten, Aether, Aether -W eingeist, rein en odeI' verdii.nnten Weingeist. 
Empfehlenswel'th ist die Verwendung verhaltnissmassig grosserer Mengen 
Glycerin, nicht nul' als Fixirmittel, sondern mehr noch als unvel'ander
liches Befeuchtungsmittel; durch einen Zusatz von Glycerin wird erreicht, 
dass das Moos bei seiner Verwendung die W undsekrete schneller annimmt. 

Man bringt 1 kg Moos in eine geraumige Stein gut- odeI' Emaille
Schale, bespritzt den aufgelockerten Inhalt ii.berall mittels del' Irrigator
spritze mit einer Losung von 5,0 Sublimat in 50,0 Glycerin, 50,0 Wasser 
und 150,0 Spiritus und arbeitet das Ganze zwischen den Handen durch, 
bis eine durchaus gleichmassige Durchfeuchtung erreicht ist. Man Hisst 
das Praparat auf einem Tuche odeI' Sieb mit Holzboden etwas abdunsten 
und be\vahrt es trocken und VOl' Licht geschiitzt auf. 

Andere Impragnirungen als die mit Sublimat sind nicht gebrauchlich. 
Moosfilz, Moospappe. Sehr sauber im Gebrauch ist del' durch 

Pressen ohne Anwendung aller Bindemittel hergestellte Moosfilz, von 
lockerem Gefiige, und die durch starkeren Druck erhaltene Moospappe, 
die mit und ohne Mullbezug kauflich ist, - diinne Platten von del' 
Widerstandsfahigkeit gewohnlicher Pappen. In Wasser quellen sie ziem
lich schnell und stark auf. Ijeider sind diese handlichen und ansehnlichen 
Praparate mit Antisepticis auf nassem vVege nicht zu impragniren, ohne 
ihre Form zu verlieren. 

AUe Moosfabrikate sind trocken aufzuhewahren, denn sie vermogen 
grosse Mengen Luftfeuchtigkeit aufzunehmen, ohne sich deshalb feucht 
anzufiihlen. 

1VI DOS W a tte. Gesiebte MooshHitter lassen sich mit Baumwolle ver
krempeln, genau wie Holzwolle, und geben dann eine Verbandwatte, die 
schnell und ausgiebig saugt und auch fiir zahere Sekrete aufnahmefahig 
iRt. Sie hildet ein vorziigliches Material zum Ersatz del' Schwamme und 
ist sehr geeignet zur Fiillung del' Darnenhinden. 

I. Torf. 
Die desodorirenden und conservil'enden Eigenschaften des Torfes waren 

angst bekannt. Ihnen, sowie seiner grossen V erbreitung, seiner leichten 
Beschaffllng und seinem niedrigen Preise verdankt er die Ehre, unter die 
Zahl del' Concul'renten del' Baumwolle aufgenommen zu sein. Das wenig 
sauhere Hantiren mit ihm, das u11lstandliche, ihn vertheuemde Einnahen 
in hydrophile Battistsackchen, femer del' Umstand, dass er nul' angefeuchtet 
saugfiihig, daher zu Tl'ockenverhanden nicht verwendhar ist, standen seiner 
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allgemeinen Einfiihrung als Verbandmittel hindernc1 im Wege und heute 
wird er als solches wenig ruehr gebraucht. 

Man nimmt sowohl den reifen, braunschwa1'zen Unter- als den unreifen, 
gelbb1'aunen Obertorf, hauptsachlich abel' den letzteren und stets dann, 
wenn einfaeh Verbandtorf, ohne nahere Bezeiehnung del' Abstamruung, 
verlangt wird. 

Alle abgestorbenen Pflanzen und aile Theile derselben erleiden bei 
Gegenwart von Fenehtigkeit durch den Sauerstoff del' Luft eine fortgesetzte 
V eranderung, sie verwesen, werden zu Torf. An del' TOl'fbildung, del' 
Verruodel'ung unter Wasser, betheiligen sieh zumeist die in grossen Mengen 
und gesellig vorkommenden Erica, Calluna, V aceinium, Seirpus, Carex, 
Nardus-Arten, von den Moosen Hypnum und Sphagnum. 1hre leieht zer
setzbaren Proteinkorper beginnen den Verwesungsprocess, darallf folgt die 
widel'standsfahigere Holzfaser, wahl'end die unlosliehen Mineralstoffe un
verandel't in den Torf iibergehen. Als gasformige Produkte entweichen 
dabei in del' Hauptsaehe Kohlensaure und Kohlenwasserstoffe. Lasst sieh 
die Struktur del' einzelnen Pflanzen anfanglich noch unterscheiden, so ver
sehwindet diese mehr und ruehr mit fortschreitender Verwesung und Er
hohullg des Druckes durch die iibergelagerten Massen, und die anfangs 
leichte, gelbe, faserige Masse geht iiber in eine dichtere, bmllne, his 
schwarzhraune, homogene, dem unbewaffneten Auge gegeniiber stl'ukturlose. 
Erstere, del' Ohel'torf, bedeckt in den Haidemooren oft in meterhohen 
Schichten den speckigen Untertorf. Sie werden v.on Hand odeI' mit 
Maschinen gestochen odeI' gebaggel't, geformt und, getl'ocknet, odeI' erst 
getrocknet und dann von Mascbinen unter Druck geformt. Del' Handtorf 
i~t specifisch leichte1' und deshalh dem Maschinentorf vorzuziehen, letzterer 
kann sogar, wenn e1' sehr dicht und schwer ist, als Verbandmaterial ganz 
ulltauglich sein. Ehe del' Torf diesem Zwecke dienen kann, ist er noch
mals zu trocknen und dann zu zerkleinern bis zur groben ~ulver- odeI' 
feinen Speciesform. Das feinste Pulver ist durch Absieben zu entfernen. 
Er wird gewaschen und durch Sebwemmen von sc:hwereren mineralisehen 
Verunreinigungen hefreit, endlieh wieder getroekntt und VOl' Feuchtigkeit 
geschiitzt aufbewahrt. - Ein sehr 10ckerer, wenig vermoderter und lallg
faseriger Obertorf mit filzigem Gewebe und geringen erdigen Beimengungen, 
an dessen Entstehung sieh hauptsachlich die -VVurzelfasern von Erica und 
Calluna, sowie die Sumpfmoose in den trockenen Hochmooren betheiligt 
haben, wi I'd nach dem Reinigen und Zerfasern auf clem "Reisswolf" auf 
kraftigell Wergkrempeln zu Vliesen verarbeitet und bildet in diesel' Auf
machung die gelbrothe, lockere Torfwatte. 

Trotzdem Torf sehr hygroskopisch ist, benetzt er sieh, scharf getroeknet, 
nul' langsaru mit Wasser, rascher in dem ~Iaasse, als sein Feuehtigkeits
gehalt steigt. Lutttrockener Torf kann 10 -- 30 % 'Vasser enthalten, in 
-VVasser nimmt er von diesem bis zum zwanzigfachen seines Gewiehtes auf, 
dabei sein V olumen sehr vergrossernd. Diese Zahlen beziehen sieh auf 
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besten gelben Fasertorf, brauner Untertorf saugt gewohnlich nicht mehr 
als das Zehnfache seines Gewichtes Wasser auf. Bester Obertorf hinter
Hisst bei der Verbrennung nicht mehr als 2 %, dunkelbrauner 6 % Asche; 
die organische Substanz hat keine einheitliche Zusammensetzung; sie ent
hiilt Kohlenstofl', Wasserstofl', Stickstofl' und Sauerstofl' in wechselnden 
Mengen, je nach dem Fortschritt der Verwesung. An Wasser giebt der 
Torf keine gefarbte, lOs1iche Bestandtheile ab; Alkalien losen ihn theilweise 
mit brauner Farbe. Bei der trockenen Destillation entstehen neben Kohle 
Wasser, Ammoniak, Theer, Kohlensiiure, Kohlenoxyd und Kohlenwasserstofl'e. 

1st 'rorf zu impriigniren, so verwende man im Grossen die betrefl'enden 
Chemikalien, wenn sie nicht flussig sind, stets im gelOsten Zustande; durch 
einfaches Untermischen der pulverformigen Stofl'e erzielt man wohl an
fanglich eine gleichmiissige Vertheilung, bei der Aufbewahrung jedoch 
wurde eine Entmischung eintreten, ganz abgesehen davon, dass die flussige 
1mpriignirung eine bei weitem innigere Vermengung zuliisst. Wiihrend 
man den Torf in einer emaillirten Schale umruhrt, vertheilt man die 
Flussigkeit mit del' 1rrigatorspritr.e und vervollstiindigt die gleichmiissige 
Durchtriinkung unter fortgesetztem U mruhren und Reiben zwischen den 
Handen und lasst auf Pergamentpapier in dunner Schicht, unter haufigem 
Wenden, trocknen. Man arbeitet, wenn moglich, mit einer geringeren 
Flussigkeitsmenge als beim 1mpriigniren der Watten, um das ohnehin lang
samer verlaufende Austrocknen des Torfes nicht unnothig zu verzogern 
und urn eine Zersetzung oder Verfluchtigung des chemischen Priiparates 
zu vermeiden. Man kann bis auf zwei Kilo Losung, auf zehn Kilo Torf 
gerechnet, herabgehen. W 0 irgend angangig, die Loslichkeitsverhaltnisse 
es gestatten, ersetzt man aus demselben Grunde das Wasser ganz oder 
theilweise durch Spiritus. 

Zur Herstellung kleinerer Mengen impriignirten Torfs zur sofortigen 
Abgabe, mit Ausnahme von Sublimattorf, der wegen der Giftigkeit des 
Sublimats und seiner relativ sehr geringen Menge, welche eine Vertheilung 
in Pulvedorm lege artis un~oglich macht, stets mit einer Auflosung anzu
fertigen ist, empfehle ich einen glycerinirten Torf vorriithig zu halten, 
und diesen mit den feinst gepulverten 1ngredienzen zu vermischen. Das 
Glycerin dient in diesem FaIle als Klebemittel, es beeinflusst zugleich in 
gunstiger Weise die Anfangssaugfahigkeit des fertigen Praparates. Den 
glycerinirten Torf erhiilt man durch Einarbeiten einer Losung von 50,0 
Glycerin in 100,0 Wasser in 1000,0 Torf und Trocknen. 

Typisch sind folgende Impriignirflussigkeiten, gerechnet auf 1 kg Torf: 
Fur 5 Ofo Carbolsiiure-Torf 50,0 Carbolsiiure, 50,0 Glycerin und 100,0 

Fur 0,5 % Sublimat-Torf 
Fur 10 % Borsiiure-Torf 

Fur 10 010 J odoform-Torf 

Spiritus. 
5,0 Sublimat, 25,0 Glycerin u. 175,0 Spiritus. 
100,0 Borsiiure, gelost in 400,0 kochendem 

Wasser und kochendheiss zu verwenden. 
100,0 J odoform gelost in 600,0 Aether, ver

diinnt mit 300,0 Spiritus. 
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K. Asbest, Sand, Asche, Kohle. 
As best. Verwendung als Verbandmaterial hat del' Asbest gefunden, 

abgesehen davon, dass er ein den vegetabilischen Gespinnstfasern ausserlich 
ahnliehes Material darstellt, weil er sehr leicht rein zu erhalten, indifferent 
und VOl' Allem weil er dureh einfaebes Ausgliihen schnell und unter allen 
Umstanden zuverHissig steril gemaeht werden kann. 

Er bildet weisse, griinliehe odeI' blauliehe, gewohnlieh glanzende, mit
unter aueh matte, biegsame, aufgeloste Faserbiindel. Er ist liebt- und 
luftbestandig, neutral, unloslieh in Sauren und Laugen, unverbrennlieh und 
sehmilzt erst in del' Geblaselampe. Die Saugfahigkeit ist unbedeutend. -
Chemiseh betraehtet, besteht er aus kieselsaurem Magnesium, verunreinigt 
und gefarbt durch Spuren von Metalloxyden, welche sich dureh Behandeln 
mit Salzsaure odeI' Schwefelsaure entfernen lassen. 

SoIl er als Verbandmittel dienen, so ist er stAts zuvor durch Saure 
auszuziehen, mit vVasser zu waschen, zu trocknen und zu gliihen. 

San d. Zu Verbandzwecken geeignet ist nul' ein reiner, weisser und 
sehr feinkorniger Quarzsand mit abgerundeten Flachen. Diesen Bedingungen. 
entspricht wohl ein guter Flusssand; vorzuziehen jedoch ist Seesand, welcher 
dureh die immerwahrende mechanische Einwirkung des WeUenschlages, von 
Ebbe und Fluth abgeschliffen, nirgends scharfe Kanten aufweist. Er ist mit 
salzsaurehaltigem Wasser auszuziehen, zu waschen, trockneI! und zu sieben; 
schliesslich ist er zu gliihen und in dichtschliessenden Blechdosen trocken 
aufzubewahren. 

As c he. Die nach vollstandiger Ausnutzung des Brennmaterials e1'
haltene Flugasche, welche sich bei den Feuerungsanlagen grosser gewerb
licher Betriebe im "Fuchs" ansammelt, dient nach dem Absieben und noch
maligem Gliihen direkt als aseptisches Verbandmaterial. Sie ist noch heiss 
in gut schliessende Blechdosen zu flillen und an trocknem, warm em Orte 
aufzubewahren. Sie besteht nul' aus feuerbestandigen mineralischen Stoffen, 
del' en Zusammensetzung keine konstante, sondern von del' N atur del' Heiz
materialien abhangige ist. Sie bildet ein graubraunes, sehr zartes Pulver. 
In del' Hauptsache besteht sie aus Silikaten, Phosphaten, Karbonaten 
des Kalium, Calcium, Magnesium und Natrium. 

In grosserem Maassstabe ist im letzten japanesisch-chinesischen Kriege 
Reisstrohasche zur Anwendung gekommen, und zwar mit allerseits sehr 
geriihmtem Erfolge. Die loslichen Alkalikarbonate diirften wohl kaum 
eine antiseptische '\Virkung haben; del' Erfolg ist wohl nur dem frisch ge
gliiht vollig aseptischen Filtermaterial zuzuschreiben. 

K 0 hIe. Mit gleichem Erfolge wie Torf hat man die Holzkohle, deren 
fiiulnisswidrige Eigenschaften langst bekannt, zur a~tiseptischen W und
behandlung herangezogen. Man wahle zu dies em Zwecke eine tiefschwal'ze, 
leichte, klingende, beim Verbrellnen an del' Luft wenig Asche hinterlassende 
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Holzkohle. Sie wird nochmals gegHi.ht, bis keine sichtbaren Gase mehr 
entweichen, mit einem Blasebalg von ausserlich anhaftender Asche befreit 
und noch heiss groblich gepulvert. Del' Kohlestaub wird abgesiebt und 
die Kohle sofort in dichte Blechkasten gefiillt. Grossen V orrath halte 
man von dem Pulver nicht, sondei'll stelle dasselbe Mters frisch her. Es 
ist sehr hygroskopisch. - Auch Strohkohle, nach Art del' Holzkohle aus 
Stroh durch Verbrennung bei ungenugender Luftzufuhr erhalten, ist em
pfohlen worden. 

L. Glaswolle, Glaspraparate. 

In der Glasindustrie durch Einblasen von heisser Luft in die flussige 
Glasmasse erzeugt, bildet die Glaswolle zarte, feine, runde, seidenglanzende, 
etwas gekrauselte, sehr biegsame Faden, di.e sich flechten und sogar ver
spinnen lassen. Sie sind indifferent und werden wedel' von verdunnten 
Sauren noch Allmlien angegriffen. VOl' ihrer Verwendung als Verb and
material sind sie mit beiden letzteren zu behandeln. Zu Zopfen von 
3-8 mm Starke geflochten, wird Glaswolle als Drainagematerial benutzt; 
die Wirkung ist eine kapillare. -

Aus kompakter Glasmasse hergestellte Glasrohren von 5-8 mm Durch
messer, 75 mm Lange und 1-11/2 mm Wandstarke, mit odeI' ohne seitliche 
Oeffnungen, dienen als G lasdrains zur"W unddrainage. 

M. Badeschwamm. 

Del' gewohnliche Badeschwamm des Handels bildet nur das bald 
kugelige, bald becherformige, porose Skelett des auf der Grenze zwischen 
Thier- und Pflanzenreich stehenden, del' Familie der Schlauchthiere, Unter
abtheilung Hornschwamme angehorenden Badeschwammes, Euspongia offi
nalis. Es besteht aus filzartig verwebten, elastischen, hornigen Fasern, 
durchsetzt von an der Oberflache feinen, nach innen weiter werden den 
Kanalen, welche wieder durch grossere Oeffnungen nach Aussen miinden. 
Dieses Geriist ist beim lebenden Thiere allseitig von dem gallertartigen, 
schleimigen Protoplasma eingehiillt, dem eigentlichen Weichkorper. Durch 
Lagern an feuchter Luft, Einweichen und Kneten in Wasser wird es zer
stort und entfernt. Del' in del' Handelswaare gewohnlich anzutreffende Sand 
hat mit dem Schwamme nichts zu thun; er ist ein Beschwerungsmittel, 
das die Handler ihm einverleibt haben. 

Del' Badeschwamm findet sich iiberall in den warmeren Meeren, be
son deI's im l'Ifittellandischen liIeere, und wird del' grosste Theil an den 
Inseln des griechischen Archipels von Tauchern gefischt, wo er in geringer 
Tiefe auf dem lVIeeresgrunde mit dem Untertheile festsitzt. Die zartesten 
Levantiner Schwam me kommen fast nul' auf den PariseI' lVIarkt. Gleich-

Z eli s, V crhandstoff - n.laterialien. 4 
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massig runde, schiissel- oder pilzhutformige, mit feinstem Hewebe werden 
am hochsten bewerthet. 

Die grossporigen Pferdeschwamme von der Abart Hippospongia equina 
werden in der Verbandstoffbranche mit hydrophiler Baumwolle nur zu 
Schwammfilz verarbeitet und geben so ein 8ehr weiche8, grosse Mengen 
Feuchtigkeit zuriickhaltendes Material fiir Priessnitz' Umschlage. 

In der Chirurgie kommen, oder man kann eher sagen kamen nur die 
gereinigten und gebleichten, feinporigen Badeschwamme zur Anwendung. 

Die rohen Schwamme werden zunachst durch Klopfen mit einer Holz
keule von Sand und eingelagerten Muscheln, in einer warmen Soda16sung 
durch Kneten und Driicken VOll Schleim und anderen Unreinigkeiten befreit 
und mit reinem, fliessendem Wasser sorgfaltig gespiiltj durch zweitagiges 
Einweichen in verdiinnter Salzsaure, 1 + 4, werden sie entkalkt und durch 
Wasser vollstandig entsauert. Sie kommen nun in eine 1 %0 Kalium
permanganicumlosung, bis sie sich braun gefiirbt haben, von hier nach 
abermaligem Auswaschen einige Stunden in eine 1 procentige Losung von 
unterschwefligsaurem Natrium und darnach, schwach ausgedriickt, direkt 
in verdiinnte Salzsaure, 1 + 9. Ein sehr sorgfiiltiges Spiilen mit reinem 
Wasser hat zu folgen, um jede Spur VOll Schwefel zu entfernen. Sie 
werden an der Luft getrocknet und in gut schliessbaren Hefassen trocken 
aufbewahrt. 

Sie sind schwachgelb, sehr zart anzufiihlen, sehr hydrophil, vollig 
neutral, geruchlos, ohne Geschmack, unloslich in Wasser, Alkohol und 
Aether. In ihrem chemischen Verhalten zeigen sie viel Aehnlichkeit mit 
dem Fibroin der Seide. Sie sind loslich in Kalilallgej Ammoniak greift 
sie nicht an j kochendes Barytwasser lost sie auf, desgleichen koncentrirte 
Salzsaure. Schwefelsaure und Salpetersallre zerstoren ihre Struktur. 
Gegen trockne Hitze sind sie sehr empfindlich, sie schrumpfen zusammen, 
werden hornartig. Angeziindet verbrennen sie langsam, hinterlassen eine 
brenzlich riechende, voluminose Kohle und weiter erhitzt etwa 3,5 % Asche. 

N ach Einfiihrung der biIligen BaumwolIcharpie ist der Verbrauch an 
Schwammen in der chirurgischen Praxis sehr zuriickgegangen. Um nach 
dem Hebrauch einfach vernichtet zu werden, wie anderes septisch ge
wordenes Material, dazu waren und sind sie zu theuer. Sie wurden also 
wieder aufgearbeitet, gereinigt und desinficirtj eine nicht gerade angenehme, 
dagegen umstandliche Arbeit, da sie dieselben Phasen durchlaufen musR, 
welche zum Reinigen und Bleichen neuer Rohschwamme erforderlich sind. 
Kein Wunder, dass jetzt fast allgemein die billige hydrophile Baumwolle 
als Tupfmaterial vorgezogen wird. 

Hin und wieder werden noch impragnirte Schwamme verlangt. Im
priignirt werden nur reine, gebleichte Schwiimme, niemals rohe. Das 
Trocknen derselben geschieht,. wo erforderlich, stets bei gewohnlicher 
Temperatur an der I,uft, nie unter Anwendung kiinstlicher Warme. Man 
dispensirt in weissen ader gelben, gut zu verschliessenden Pulverglasern, 
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je nachdem das chemische Praparat lichtempfindlich ist odeI' nicht. 
V orrath halte man von diesem Arti1.el nicht; hat ma~ gebleichte W und
schwam me zur Hand, so ist ihre Anfertigung leicht und wenig zeitraubend. 

Borsaure-Schwamme werden hergestellt durch halbstiindiges Ein
weichen von Wundschwammen in einer 3procentigen BorsaurelOsung, Aus
driic1.en und Troc1.nen. 

Karbolsaure-S chwamme. 
5,0 Karbolsaure, 15,0 Spiritus und 
und feucht dispensirt. 

Die Einweichfliissigkeit besteht aus 
80,0 Wasser. Sie werden ausgedriickt 

Eisenchlorid-Schwamme. Zum Impragniren dient folgende 
Mischung: 10,0 Eisenchloridfliissig1.eit, 10,0 Spiritus, 80,0 Wasser. Es 
wird im Dun1.eln getroc1.net, nicht bis zur volligen Troc1.enheit. 

Jodoform-Schwamme. 10,0 Jodoform werden im verdun1.elten 
Raume in 65,0 Aether gelOst, die Losung mit 25,0 Spiritus verdiinnt. Es 
wird ausgedriic1.t und im Dunkeln getroc1.net. 

Sublimat-Schwamme. Die Schwiimme werden impragnirt mit ent
weder einer Losung von 1,0 Suhlimat in 50,0 Spiritus und 450,0 \Vasser 
odeI' einer Losung von 1,0 Sublimat, 5 Tropfen Thymianol, 5,0 Karbol
saure in 50,0 Spiritus und 445,0 Wasser, ausgedriickt und, vor Licht ge
schiitzt, getroc1.net. 

Tannin-Schwamme. Behandeln mit 5procentiger, wassrigerTannin
losung und Troc1.nen. 

N. Penghawar-Djambi. 
Die Farnkrautwolle, Penghawar-Djambi, (= das Heilmittel aus Djambi) 

liefern verschiedene Oibotium-Arten, welche den Farnen zugehoren und 
auf den In8eln des Still en Oceans heimisch sind. Sie besitzen doppelt 
gefiederte und mehrere Meter lange Blatter. Stamm und Blattstiel -
dieser nur am Grunde - sind dicht besetzt mit glanzenden, !:Ichillernden, 
goldgelben, 5-6 lUlU langen, sproden Haaren, welche die Handelswaare 
vorstellen. Haufig befinden sich an denselben noch die Rindenhoden, 
welche auszulesen sind. 

In Substanz werden die Oibotiumhaare nicht verwendet, sondern nul' 
in Verbindung mit BaumwolIe; sie werden mit Rohbaumwolle ver1.rempelt. 

Penghawar-Djamhi-Watte. Auf den Anlegetisch der Krempel 
wird "geoffnete und geschlagene" Rohbaumwolle gelegt nnd dariiber die 
erforderliche Menge Farn1.rautwolle ausgebreitet. Beim erst en Gange 
durch die Maschine wird gewohnlich 1.ein gleichmassiges Fahri1.at erzielt; 
man lasst dann das erhaltene Vlies nochmal8 durch die Krempel laufen 
und erhalt nun eine vorziigliche ''Vatte. 

Ihre Wir1.ung, eine hlutstillende, ist 1.eine chemische sondern eme 
mechanische, indem die Haare die W unde verkleben. 

4* 
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Gewohnlich wird sie rein verwendet, selten mit Jodoform und gar
nicht mit anderen' Antiseptika impragnirt; durch die Wringmaschine die 
Watte bei del' Impragnirung laufen zu lassen, ist wegen del' lockeren 
Bindung schwer auszufiiren. Man praparirt sie in einer Porzellanschale 
mit. del' at.herweingeist.igen Losung und Hisst Aether und 'iV' eingeist frei
willig verdunsten. 

O. Kautschuk. 
Das Kautschuk ist seit Anfang des vorigen J ahrbunderts in Europa 

bekannt. Revea - Arten in Mittelamerika, Ficus-Arten in Asiel1 und 
Australien ulld die afrikanischen Ficus-, Landolphia-, V ahea~ und Toxieo
phlea-Arten aus den Familien del' Apocyneen, Artoearpeen und Euphor
biaceen enthalten einen Milchsaft, del' in frischem Zustande, aus natiirlichen 
odeI' kiinstlichen W unden del' Stamme ausgeflossen, weisslich, dickfliissig 
ist. Wird hieraus del' Kautschuk als Rahm durch freiwillige Koagulation, 
wie besonders in Para, erhalten und dann iiber Lehmformen gestrichen, 
am freien Feuer getrocknet, so stellt er die beste Qualitat dar. Eine 
zweite erh1ilt man im iibrigen Mittelamerika durch Koagulation des Milch
saftes mittels kochendem Wasser und Trocknen des Geronnenen an del' 
Luft; eine noch geringere Waare, wie in den iibrigen Landern, wenn die 
Abscheidung durch Chemika.lien, Alaun etc. odeI' Pflanzenextrakte und 
,das Troclmen durch iibermassiges Erhitzen bewirkt wird. Das schJechteste 
und unreinste Matel'ial wird durch unmittelbares Eintrocknen des aus
geflossenell lYIilehsaftes an Ort und Stelle gewonnen. 

Das 1'ohe Kautschuk ist haufig mit Sand, Rindentheilen, Rolz etc. 
verunreinigt. Es bildet eine eigenthiimlich riechende, aussen braunschwarze, 
auf del' frischen Schnittflache klebende und heller bis weisslich aussehende, 
in del' Kalte starre Masse. Bei gewohnlicher Temperatur wird sie weich 
und dehnbar, bei hOherer weichel' und klebrig; bei 120 0 schmilzt sie, 
wird theerartig und bleibt nach dem Erkalten weich und klebrig, nul' 
langsam zu einer sproden Masse eintrocknend. Bei 200 0 zersetzt, sich 
das Kautschuk und geht in eine sehmierige, nicht mehr trocknende Masse 
iiber, starker erhitzt, verbrennt es mit heller Flamme; bei del' trocknen 
Destillation giebt es ein fliissiges Oel, das ein vorziigliches Losungsmittel 
fiir Kautschuk ist. Das spec. Gew. ist 0,945; das Leitungsvermogen fur 
Elektrieitat und W1irme gleieh Null. 

Kautschuk ist ein Gemenge verschiedener Kohlenwasserstoffe, ist un-
10slieh in kaltem und warmem Wasser, nimmt davon indessen, unter Auf
quell en und Rellerwerden, ungefahr 25 % auf und giebt dieses nur 
sehr langsam wieder abo In feuehter Luft unter Einwirkung des Liehts 
oxydirt es sieh. Alkohol entzieht dem Kautschuk etwa 2 % Fett und 
'\Vachs. Aether, Benzin, Terpentinol, Sehwefelkohlenstoff sehwellen es 
schnell und stark auf; verdiinnte Sauren und koneentrirte Laugen greifen 
es lmum an, koncentrirte Salzsaure langsam, energisch Sehwefelsaure und 
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Salpetersaure in koncentrirtem Zustande. -- Von besonderer Bedeutung 
ist das Verhalten des Kautschuks gegen Schwefel, Chlorschwefel, Schwefel
alkalien, Schwefelerden und Schwefelmetalle. Es nimmt davon mehr oder 
weniger grosse Mengen auf und verandert dabei seine chemischen und 
physikalischen Eigenschaften in auffallendster Weise, trotzdem bei dieser 
Procedur, dem Vulkanisiren, nur ein Theil des Schwefels, ca. 2 %, chemisch 
gebunden, der Rest dagegen mechanisch beigemengt bleibt. Die Schnitt
fiachen kleben nicht mehr, die Masse' wird weich und sehr elastisch, wie 
beim Patentgummi und Weichgummi, oder hornartig hart wie beim Hart
gummi; sie wird im Ganze~ widerstandsfahiger gegen Warme und Losungs
mittel; Eigenschaften, die derVerwendung des Kautschuks in der Technik 
eine enorme Ausdehnung ermoglicht haben. 

Bevor das rohe Kautschuk verarbeitet werden kann, muss es gereinigt 
werden. Es wird in kalkhaltigem Wasser gekocht, wobei Sand, Hoh: etc. 
durch Dekantiren entfernt werden; es wird auf heissen Mischwalzen mit 
Wasser ausgeknetet und zerkleinert. Bester Paragummi verliert bei dies en 
Manipulationen 12-15 %, schlechtere Sorten bis 30 °10' Nachdem es durch 
langere Zeit in der Wal'me ausgetrocknet ist. wird es auf el'warmten 
lYIischwalzen nachgetrocknet und gemischt, entweder innig fiir sich oder 
mit Farbemitteln, wie Zinkweiss, Bleiweiss, Goldschwefel, Zinnober oder 
mit Beschwerungsmitteln, wie Kreide, Schwerspath etc. Ein Haupt
erforderniss ist es, dass das lVIischen sehr sorgfaltig ausgefiihrt wird. 

Aus bestem, gereinigtem Kautschuk ohne jeglichen ZUS3,tz werden die 
Paraplatten gewalzt und aus dies en die Parafaden spiralig geschnitten. 
Sollen letztere mit Baumwolleschuss oder del'gleichen zu elastischem 
Gummigewebe verwebt werden, so miissen sie mit grosster Ausdehnung 
gespult und durch kaltes Wasser starr gemacht werden. Durch Anwendung 
gelinder Warme werden sie nach dem Verweben wieder elastisch gemacht. 

Patentgummi ist nach der Parkes'schen Methode mit Chlorschwefel 
vulkanisirtes, reines, unvermischtes Paragummi; es enthalt ca. 2 % Schwefel 
in gebundenem Zustande und weist die Farbe des urspriinglichen Kaut
schuks auf. Da, wie schon gesagt, vulkanisirte Platten keine klebenden 
Schnittfiachen aufweisen, so miissen aIle aus demselben gearbeiteten Gegen
stande vor dem Vulkanisiren geformt und verbunden werden; letzteres 
geschieht unter Anwendung von starkem Druck auf die frischen Schnitt
fiachen. So werden aus frisch geschnittenen Kautschukbandern iiber einem 
Metalldraht die Schlauche hergestellt. Wann nothig, wird die Haltbarkeit 
del' Verbindungsfiachen gesichert durch mit Hilfe von Kautschuklosung 
und Druck aufgekittete Parastreifen. Die in ihrer Form fertig her
gestellten Stiicke, Schlauche, Eisbeutel, U rinhalter etc. werden vulkanisirt 
durch Eintauchen in eine Losung, welche 11/2 010 Chlorschwefel in Schwefel
kohlenstoff enthiilt. Sollen, wie es jetzt meistens geschieht, Gummigewebe 
mit Patentgummifaden hergestellt werden, so miissen diese beim Weben 
gespallllt werden. 
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"\Veichgumm i wi I'd in grau, roth und schwarz fabricirt. Die graue Farbe 
erzielt man durch Schwefel allein odeI' durch Zusatz weisser Farbstoffe, die 
Fothe dureh Goldschwefel, Zinnober, die schwarze durch Russ, Graphit etc. 
Mit diesen, eventuell mit den Beschwerungsrnitteln und 10 % Schwefel 
odeI' bei rothen 10 % Schwefelantimon wird das gel'einigte Kautschuk auf 
den Misehwalzen verarbeitet; hiel'aus werden die Gegenstande geformt und 
diese behufs Vulkanisil'ung auf 130 0 bis 140 0 erhitzt. Eine hohere Tem
peratur wtirde die Elasticitat beeintrachtigen. 

Hartgummi und daraus gefertigte Waaren werden genau so VOl'
bereitet und vulkanisirt wie Weichgumrni, nul' mit dem U nterschiede, dass 
del' Schwefelzusatz auf 20-40 oio und die Temperatur auf 140--150 0 

erhoht wird. Es Hisst sieh bearbeiten, drehen, schneiden, poliren wie Horn. 
Aus reinem, unvulkanisirtem Kautschuk, sowie aus Patentgummi her

gestellte Gummiwaaren sind, da sie immer das Ansehen yom reinem Kaut
schuk aufweisen mtissen, Verfalsehungen weniger ausgesetzt. Das spec. 
Gew. giebt hier einen ziemlich siche1'en Anhalt. Anders verhalt es sich 
bei del' Werthschatzung del' Weichgummi- und Hartgummiartikel, weil 
hier Farbemittel, Beschwerungsmittei, Surrogate fUr Kautschuk, wie Oele, 
Paraffin, Harz und VOl' allen Dingen die sogenannten Fastie, das sind aus' 
Oelen, oxydirten Oelen mit Schwefel odeI' Ohlorschwefel hergestellte Ersatz
mittel, eine grosse Rolle spielen. Nul' wenn reines Kautschuk mit mine
ralischen Beimengungen vorlage, konnte die Bestimmung des spec. Gew. 
von Nutzen sein; sie werden abel' zuverlassiger dureh die Aschenanalyse 
nachgewiesen. Die tibrigen genannten Zusatzmittel sind leichter odeI' 
ebenso leicht wie Kautsehuk, daher neb en mineralischen Beimengungen 
dureh das spec. Gew. nieht zu entdeekell. Ihr ehemiseher Nachweis ist 
sehr nmstandlich und doch noch unsicher; man muss sich deshalb be
gntigen, das Verhalten gegen mechanische und chernische Einfltisse festzu
stellen. Bei Weichgummiwaaren ist die Dehnbarkeit und Elasticitat zu 
prtifen; bei frischen Waaren sind sie meist gut und es tritt erst beim Auf
bewahl'en eine Aenderung ein, sie werden briichig und hart odeI' weich 
und schmierig und die Zusatzmittel, die hieran Schuld sind, werden er
kannt, wenn es zu spat ist. 

Zinkoxyd und Kreide hagen in frischen Waaren sehr zur U nterstiitzung 
del' Festigkeit und Haltbarkeit bei, geben diese jedoch beim Lagern auf 
und veranlassen das Brtichigwerden, wenn sie im IT ebermaass zugegen 
sind. -- Zinkoxyd, Bleiweiss, Magnesia vermindern die Widerstandsfahig
keit gegen Sam'en. - Mit Fastic, Harzen, Paraffin, mit Kautschukabgangen 
versetzte Waaren sind weniger elastisch, weniger haltbar; sie sind weniger 
widerstandsfahig gegen Warme, werden leichter weich und klebrig; gegen 
chemische Agentien dagegen iibertreffen sie meistens reines Kautschuk, 

AIle Farbe-, Beschwerungs- odeI' Verlangerungsmittel sind wesentlich 
billiger als Kautschuk; es sind daher auch die mit ihnen mehr odeI' weniger 
gestreckten Waaren entsprechend billiger zu bewerthen. 
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Eine eigene Industrie ist die Herstellung wasserdichter Stoffe mit 
Hilfe von Kautschuk geworden. Nach dem Erfinder derselben, dem Eng
Hinder Mac Intosh, wird noch heute ein wasserdichter Verbandstoff be
nannt, der zur Grundlage ein dichtes, weisses oder rosa gefarbtes Baum
woUgewebe hat. Er benutzte die Eigenschaft des reinen Kautschuks, 
zwischen erwarmten polirten Quetsch- und Streckwalzen zu Papierdicke 
ausgewalzt, in frischem Zustande weich und klebend zu sein, diese Platten 
mittels Kalander sofort auf das Gewebe aufzupressen. J etzt stellt man 
diese Stoffe fast nur mit Hilfe von KautschuklOsungen auf den Pfiaster
streichmaschinen ahnlichen Streichapparaten her. - Das gereinigte, gut 
gemischte und feinst zerschnittene Kautschuk wird mit Terpentinol oder 
leichtfiiichtigen Steinkohlentheerolen digerirt, oder, da diese Losungsmittel 
schwer verdunsten und das Kautschuk lange Zeit in klebrigem Zustande 
hinterlassen, mit alkoholhaltigem Benzin unter Anwendung gelinder Warme 
in Knetmaschinen gleichmassig verarbeitet. Diese honigdicke Masse wird 
entweder rein oder mit Farbstoffen oder mit den zum Fiillen oder trocken 
V ulkanisiren erforderlichen Zuthaten nach sorgfaltigster Vermischung 
gleichmassig auf die Gewebe gestrichen und trocknen gelassen. Diese 
Procedur wird wiederholt, bis die Gummidecke die gewiinschte Starke er
halten hat. - So werden ein- und zweiseitig gummirte Stoffe hergestellt 
(Betteinlagenstoffe). Letztere werden stets vulkanisirt und zwar meist nach 
der Parkes'schen Methode, indem mit einer iiber den gummirten Stoff 
hingleitenden Walze eine schwache Chlorschwefellosung aufgetragen wird. 
Ein U eberschuss derselben wird sofort durch Wasser entfernt. 

Dnter dem Namen "Pr.otectin" kommt in neuerer Zeit ein einseitig 
mit Kautschuklosung bestrichenes Seidenpapier in den Handel, das ala 
billiger Ersatz fiir Guttaperchapapier dienen soIl. 

Aus unvulkanisirtem, einseitig gestrichenem Kautschukstoff werden 
Eisbeutel, Luftkissen etc. hergestellt. 

Die wasserdichten Stoffa sollen VOl' allen Dingen, wie ihr Name sagt, 
wasserdicht sein. Beutelformig aufgehangt und mit Wasser gefiiUt, diirfen 
sie dieses selbst nach langerer Zeit nicht durchlassen. Sie sollen mog
lichst geschmeidig, Ilicht briichig sein, nicht abblattern. Sie diirfen des
halb unter keinen Umstanden geknifft odeI' auch nur lose gefaltet werden. 
Die beste Aufbawahrung ist, auf Holz gerollt in Papphiilse, stehend odeI' 
hangend. Der Aufbewahrungsraum sei gleichmassig kiihl und dunke!. 
Die Stoffe diirfen nicht kleben. Einpudern der Gummifiache ist stets zu 
empfehlen. - Macht sich eine Reinigung derselben erforderlich, so ist 
diese mit stark verdiinntem Salmiakgeist auszufiihren und mit lauem 
Wasser sorgfiiJtig nachzuspiilen. Zuriickbleibende Fliissigkeit ist mit 
hydrophilem Aufnehmer zu entfernen, niemals durch Warme oder am 
Sonnenlicht. Gereinigte Stoffe werden stets mit Talkum nachbehandelt. 

Hartgummiwaaren bediirfen bei der Aufbewahrung keiner besonderen 
V orsichtsmaassregeln. 
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Aus reinem Kautschuk, aus Patentgummi und \Veichgummi hergestellte 
Artikel werden glatt ausgebreitet, SchHiuche niemals geknickt aufhewahrt. 
Durch Auswittern von Schwefel unansehnlich gewordene Fabrikate aus 
rothem odeI' schwarzem Weichgummi werden durch Abreihen mit 10 °10 
Glycerin enthaltendem Alkohol aufgefrischt. - Hartgewordene lassen sich, 
so lange sie noch nicht bruchig, durch vorsichtiges Kneten in warmem 
Wasser wiederherstellen, oftmals noeh, wenn sie ohne diese Vorsicht, bei 
dem leichtesten Druck brechen odeI' reissen. 

Emaillirte Gummigegenstande sind mit einem gefarbten Kautschuk
firniss iiberzogen, nieht zur Erhohung del' Haltharkeit, sondern um den
selben ein besseres, glanzenderes Aussehen zu gehen und bei Lagerwaaren 
das Auswittern des Sch wefels zu vermeiden. 

P. Guttapercha. 
Eine dem Kautschuk in vieleI' Hinsieht ahnliche Substanz ist die zu 

Anfang del' vierziger Jahre dieses J ahrhunderts nach Europa gebrachte 
Guttapercha, ein lYIilchsaft, den verschiedene Sapotaceen, so Dichopsis Gutta 
Bentham und Ceratophorus Lecrii Hasskarl, auf den sudostlichen rnseln. 
Asiens heimische Baume, in besonderen Gefassen zwischen Rinde und 
Holz fiihren. Del' aus Einschnitten in die Rinde ausfliessende Saft wird 
in Kokosschalen aufgefangen. Er gerinnt alsbald an del' Luft, trocknet ein 
und wird, bevor er vollstandig erhartet, durch Kneten zu Tafeln odeI' 
Blocken geformt. 

Die Rohguttapercha ist mehr odeI' weniger mit Sand, Holz- und 
Rindentheilchen, . Blattern etc. verunreinigt und bildet eine schwammige, 
porose, aussen braunliche, undurchsichtige, innen rothliche bis weissliche, 
eigenthumlich riechende Masse. Sie ist wedel' in del' Kalte noch ill del' 
Warme elastisch, wi I'd ill warm em Wasser weich, lasst sich zwischen 45 0 

und 60° zu Faden ausziehen und schmilzt bei 100 0 zu einer dicken, bei 
120 0 zu einer dunn en Flussigkeit, welche beim Erkalten wieder erstarrt. 
rm dunnflussigen Zustande lasst sie sich von den mechanisch heigemengten 
Verunreinigungen durch Koliren trellnen. Entziindet brennt die Gutta
percha mit gelber, russender Flamme. Bei del' trocknen Destillation erhalt 
man ein pyrogenes Oel, das ein gutes Losungsmittel sowohl fUr Gutta
perch a wie fiir Kautschuk ist. Das spec. Gew. ist 0,970, das Leitungs
vermogen fUr Warme und Elektricitat ist ganz minimal. Bei gleichzeitiger 
Einwirkung von Licht, Luft und Feuehtigkeit oxydirt sie sich leicht und 
verwandelt sich in eine sprode, harzige, in Alkohol und verdiinnten Sauren 
losliche Substanz. Dnter Wasser im Dunkeln aufhewahrt, also unter Ab
schluss von Luft und Licht, verandert sie sich nicht. 

Abgesehen von den Verunreinigungen und geringen Mengen Farbstoff, 
Kasein, organischer Saure und Aschenbestandtheilen ist die Guttapercha 
ein Gemenge dreier verschiedener Korper. Sie hesteht aus ca. 75-80% 
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reiner Gutta, welche in kaltem wie siedendem Alkohol unloslich ist, aus 
15-20 "10 in kaltem Alkohol unlOslichen, in kochendem Alkohol lOslichen, 
krystallisirbarem Alban und etwa 5 Dio Fluavil, einem in kaltem Alkohol 
loslichen, gelben Harze. 

Einer weiteren Reinigung Hisst sich die Guttapercha unterziehen durch 
Auflosen in Chloroform odeI' Schwefelkohlenstoff, Filtriren und Verdunsten 
del' Losung, wenn nothig, nach vorhergegangener Entfarbung durch Knochen
kohle. Die reine Guttapercha ist fast farblos, durchsichtig, unlOslich in 
",Vasser, lOslich in Schwefelkohlenstoff, in Chloroform, loslich in del' Warme 
in Petroleum, Benzin, Benzol, Terpentinol. Kaustische Alkalien und ver
diinnte Sauren greifen sie kaum an, koncentrirte Mineralsauren zersetzen 
sie. In kaltem Aether und atherischen Oelen quillt sie auf. - Gegen 
Schwefel, Chlorschwefel etc. verhalt sie sich analog dem Kautschuk, sie 
lasst sich vulkanisiren, bedarf hiel'zu indessen weniger Schwefel. 

Zur technischen Verarbeitung wird die rohe Guttapercha in derselben 
vVeise vorbereitet, wie del' Kautschuk. Unter warm em Wasser wil'd sie 
feingezupft, mechanische Verunl'einigungen werden dadurch entfernt, dann 
in frischem Wasser gekocht; sie iliesst zusammen, schwimmt auf del' Ober
ilache, wird nach dem A bkiihlen abgenommen, langere Zeit bei gelinder 
",Varme getroclmet und auf Knetwalzen gemischt. 

Guttaperchapapier wird hieraus auf zweierlei Art erhalten, ent
wedel' durch Auswalzen in Substanz, odeI' durch Eintrocknen ihrer 
Losungen. - 1m ersteren .b~alle geht sie dUl'ch ein angewal'mtes Walzwerk, 
bestehend aus mehreren Paaren polirter Stahlwalzen mit allmahlich ab
nehmendem Abstand von einander und verschiedener U mdrehungsgeschwindig
keit; sie quetschen und strecken die Masse zu gleichmassigen, immer diinner 
werden den Platten. Vom letzten Walzenpaare lauft das papierdicke Blatt 
auf ein endloses Tuch; U eberblasen kalter Luff nimmt dem Fabrikate die 
Klebrigkeit, worauf es sofort aufgewickelt werden kann. Lasst man das 
frische Guttaperchapapier zugleich mit einem mehr odeI' weniger lockeren 
Baumwollgewebe, Kaliko, erwarmte Druckwalzen passiren, so erhalt man 
den Gut tap e I' c ham u 11 , wie er vielfach als halt barere undurchlassige 
Pilaster- und Salbenunterlage Verwendung findet. In derselben Weise be
festigt man Guttuperchapapier einseitig auf Schwammfilz, um diesen fiir 
\Vasser undurchlassig zu machen. So praparirter Schwammfilz dient zur 
Anfertigung del' Priesnitz-U mschlage. 

Das Guttaperchapapier kommt flir Verbandstoffzwecke in drei Sts..rken, 
auf Hiilsen odeI' Holz gerollt, meist im Gewichte von 500 g und in einer 
Breite von 45 em in den Handel. Diese Verpackung ist handlich und be
quem flir die Aufbewahrung. 

Es ist rothbraun, glanzend, nicht matt, durchsichtig bis durehseheinend, 
nieht wolkig, gleiehmassig rein, nieht von dunkleren Theilehen durehsetzt. 
Es hat einen eigenthiimliehen Geruch; ist kaum elastisch, dagegen plastiseh, 
abel' nieht klebrig; eine miirbe und briichige Waare ist als verdorben an-
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zusehen. Licht, I~uft und Feuchtigkeit fiihren es sehr schnell in diesen 
Zustand iiber. Es werde deshalb glatt und fest aufgerollt in gut schliessen
den Blechdosen an kiihlem Orte aufbewahrt. In heisser Sommerzeit be
zogenes Papier klebt haufig etwas. Man lagere es einen Tag im Keller, 
ro11e es ab, pudere es mit Talkum ein und wickIe es wieder auf. Ver
dorbene Waare lasst sich nicht wieder auffrischen; sie kann nur noeh zur 
Anfertigung von Kitten und Klebemitteln dienen. 

0.. Catgut. 

Her s t e 11 un g. Zur Gewinnung dieses Nahmaterials dient die zwiBchen 
del' inneren Sehleimhaut und der ausseren Muskelhaut liegende elastische 
Gewebsschicht aus dem frisehen Diinndarm der Sehafe. 

Nach dem Schlachten del' Thiere werden die Diinndarme sofort ge
reinigt, 12 Stunden in fiiessendem Wasser von 25 I) maeerirt und del' Lange 
nach aufgeschnitten. Die erweichte Schleimschicht wird mit stumpfen 
Messern abgeschabt, wahrend sich die aussere M uskelhaut in Sheifen ab
ziehen lasst. Die freigelegte Mittelschicht wird mit einer Auflosung vo~ 

kohlensaurem Kalium langere Zeit behandelt und wahrenddem von noch 
anhaftenden Unreinigkeiten gesaubert, hierbei gedehnt und gestreckt. Bei 
diesel' Manipulation quell en die Saitlinge mehr und mehr auf und sehwimmen 
schliesslich auf der Lauge. Bei diesem Zeitpunkt werden sie sorgfaltig 
gespiilt und feucht auf dem Seilerrad gedreht. Zu den feineren Saiten 
werden die Diinndiirme der jiingeren Thiere, zu den starkeren Nummern 
diejenigen altere I' Sehafe genommen oder es werden gespaltene Diinndarme 
alter Thiere zu feinen Saiten verarbeitet und durch Verspinnen mehrerer 
Darme starkere N ummem erzielt. Bei dem Verspinnen ist die grosste 
Aeht auf die Saiten zu geben, jede Verdickung durch Hin- und Hergleiten
lassen zwischen den Fingern zu beseitigen und durch N achhilfe mit den 
Fingern fiir beste Rundung zu sorgen. Die noch feuchten Saitlinge 
werden in aufgespanntem Zustande geschwefelt, hierauf getrocknet und mit 
Glaspulver polirt. Mit bestem Olivenolnachgeputzt, kommen sie in Ringen 
von 21/2 bis 3 m, in 5--6 SHirken, verpackt in Wachspapier, als Roh
catgut in den Handel. 

Eigensehaften. i Das Rohcatgut bildet 2\/2 bis 3 m lange, gelblich
weisse bis gelbe, durchsichtige odeI' durchscheinende, gleichmassig starke, 
sehr glatte und runde Faden von grosser Haltbarkeit. 

Seiner chemischen Zusammensetzung nach besteht das elastisehe Ge
webe aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff, enthalt aber 
keinen Schwefel. Es quint in Wasser stark auf und wird elastisch, lost 
sich darin nicht, selbst nicht beim Kochen; es ist auch unloslich in Essig
saure, in verdiinnten kohlensauren und Aet.zalkalilosungen, unloslich in 
verdiinnten kalten Mineralsauren. Gerbsaure faUt es aus seiner Losung 
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in koncentrirter Kalilauge. Mit Metallsalzen scheint es chemische Ver
bindungen einzugehen. 

Die Priifung beschrankt sich auf Haltbarkeit und Glatte, sowie gleich
massige Starke. Beim Knoten darf es nicM brechen oder reissen. 

Knochendrains, resorbirbare nach Dr. Neuber. 
Trockne Knochen entbalten neben 0,5 Ofo Fett im Durchschnitt etwa 

70 % in verdiinnter Salzsaure losliche mineralische Substanzen, darunter 
60 % basisch phosphorsaures und 10 % kohlensaures Calcium und Magne
sium und 30 % Collagen, stickstoffhaltige Leimsubstanz, die in kaltem 
Wasser, in kalter Essigsame unliislich, aber sehr quellbar ist. Bei langerem 
Kochen mit Wasser, mit Sauren und Alkalien geht sie in Losung, eben
falls lOst sie sich langsam in den Wundsekreten auf. Darauf beruht die 
Anwendung der decalcinirten Knochenrohren in der Chirurgie als resorbir
bares Drainagematerial. 

Die Leimsubstanz in moglichst rein em Zustande und ohne Veranderung 
del' natiirlichen Struktm und del' den Knochen kiinstlich gegebenen Form 
zu erhalten, ist del' Zweck del' folgenden Arbeiten. 

Aus frischen, derben, gesunden Rinderknochen werden, nachdem sie 
einen Tag in handwarmem Wasser erweicht worden, vom Drechsler innen 
und aussen glatte, 75 mm lange Rohren von 5-8 mm Durchmesser und 
1-P/2 mm Wandstarke angefertigt. Sie erhalten, urn die in verschiedenen 
Tiefenlagen sich ansammelnden vVundsekrete aufnehmen und ableiten zu 
konnen, vier in gleichen Abstanden spiralig iibereinander angebrachte, ent
spl'echend grosse Seitenoffriungen. Diese Knochendrains werden zunachst 
entfettet und zu dies em Zwecke in einer gut verschliessbaren Glasflasche 
mit Benzin extrahirt. Nach dem Abdumten desselben werden sie de
calcinirt. Sie werden locker in eine Porcellanschale gelegt und vollstandig 
iibergossen mit einer Losung von 100 Theilen reiner Salzsaure in 400 
Theilen Wasser. U nter sofort beginnender Kohlensaureentwicklung losen 
sich die der Leimsubstanz eingelagerten mineralischen Bestandtheile, zu
nachst die Karbonate auf. Eine starkere Koncentration der Same, sowie 
Warme sind zu vermeiden, urn das Leimgewebe nicht· zu zerstoren. Mit 
dem Aufhoren der Gasentwicklung erneuert man die Saurelosung und lasst 
diese einwirken, bis aIle Phosphate geliist und die Rohren gleichmassig 
erweicht sind. Sie zeigen jetzt ein milchigtrubes Aussehen, und lassen 
Kalkriickstande sich deshalb scbwer erkennen. Drains mit gelben bis braun en 
Flecken, - von feuchtgelagerten, fauligen, - oder mit aufgelockertem, 
schwammigem Gewebe, - von leichten, porosen Knochen herrllhrend, werden 
aussortirt. Es folgt nun eine Arbeit, die mit grosser Sorgfalt auszufiihren 
ist, das vollstandige Entsauern del' Leimsubstanz durch ein- bis zweitagiges 
Weichen in haufig erneutem, reinem, kaltem Wasser, dem man zuletzt 
5 % Carbolsaure zusetzt. Hierbei werden die Rohren etwas durchsichtiger 
und es lassen sich zuriickgebliebene mineralische Bestandtheile leichter 
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finden. Solche Drains miissen nochmals gesauert werden. Gut gewascben, 
lasst man sie im Glastricbter aufrecht stehend, mit Baumwollcbarpie um
hiillt, oberflachlich abtrocknen und bewahrt sie in fiinfprozentigem Carbol-
01, vor Licht. geschiit.zt auf. Sie miissen von demselben vollstandig bedeckt 
sein. Hierin verandern sie mit del' Zeit ihr Ausseben, sie werden ldarer 
und scbliesslich fast durchsicht.ig. In diesem Zustande sind sie zum Ge
brauch fertig. 

Drains, welche ein milchiges A ussehen baben, lOsen sich in del' W und
fliissigkeit schneller als solche, welche eben durcbscheinend sind; glasig 
dul'cbsichtige sind schwerer resorbirbal' und durch iiberlange Aufbewahrung 
dunkel und hornartig gewol'dene ganz unloslich. In diesem, wenn auch 
verschiedenen, doch kontrollirbaren Verhalten del' resorbirbaren Drains 
liegt wohl del' mehr und mehr zuriickgegangene Verbrauch derselben. 

Mit frischem, fiinfprocentigem Karbolol werden die Drains entweder 
einzeln in einem Glascylinder odeI' sortirt in den vel'scbiedenen Starken 
in Glasern dispensirt. 



Zweiter Abschnitt: 

Die antiseptischen Verbandstoff -Materialien. 

In der zweiten Abtheilung sind alIe antiseptischen Verbandmaterialien 
besprochen. U m die reinen Verbandstofi'e in antiseptische iiberzufUhren, 
sie zu impragniren, bediirfen sie alIe zunachst einer gewissen, im All
gemeinen ziemlich iibereinstimmenden V orbereitung. Ich habe diese 
Arbeiten deshalb in einigen besonderen Artikeln zllsammengefasst. Auch 
das Impragniren selbst lasst sich nach einigen Schablonen ausfiihren, die 
ich im folgenden Kapitel beschrieben, kritisirt und begriindet habe. 1m 
Anschluss daran sind Impragnir-Raume und -Apparate erlautert. Dem 
Trocknen der impragnirten Verbandstofi'e habe ich wegen seiner grossen 
Wichtigkeit einen besonderen Abschnitt gewidmet, denn hier kann noch 
soviel versehen werden, dass die gewissenhafteste Impragnirung und 
Dosirung zu Schanden wird. Ja, die Dosirung, die Procentuirung! Wie 
soIl es mit diesel' gehandhabt werden?! Diese Frage schien mir zu be
deutsam, um sie nur nebenbei zu erledigen oder ganz mit Stillschweigen 
zu iibergehen; sie ist in den letzten Jahren so oft gestreift worden, in 
Zeitschriften und Streitschriften, dass es mir der Miihe werth schien, sie 
in besonderer Abhandlung naher zu beleuchten. Die Frage kann ver
schiedene Beantwortung finden; es kommt aber weniger darauf an, wie 
man sie beantwortet, sondern dass man sie einmal erledigt, dass endlich 
einmal eine allgemein anerkannte Norm in der Procentuirung 
eingefiihrt werden mochte. - Bevor ich dann an die Schilderung der 
Herstellung der verschiedenen antiseptischen Praparate, ihrer Aufbewahrung, 
Identificirung und chemischen Untersuchung herantrat, hielt ich es fUr 
nothig, eine vollstandige Uebersicht der bei der Darstellung vorkommenden 
chemischen Substanzen nebst kurzer Oharakteristik zu geben. Einen Theil 
dieser Ohemikalien wird man in chemisch-pharmaceutischen Werken aus
fUhrlicher besprochen finden; einen anderen, grossen Theil wird man darin 
vergeblich such en , und ihn nur hier und dort zerstreut in den Fach
zeitschriften antrefi'en. Alle sie sind hier nur soweit behandelt, als ihre 
Erkennung und Priifung, ihre Verarbeitung in der Branche es erfordern. -
Habe ich die Ohemikalien der U ebersichtlichkeit wegen in alphabetischer 
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Reihenfolge besprochen, so musste ich aus demselben Grunde bei del' 
Schilderung del' Fabrikation del' antiseptischen Verbandstoffe und ihrer 
Eigenschaften, Prtifung, Aufbewahrung etc. eine Gruppirung vornehmen, 
nicht nach der Art ihrer Rohmaterialien, sondern nach den chemischen 
Agentien, und erhielt so Gruppen von Quecksilber-, von Thonerde-, Zink-, 
Eisen- etc. Verbandmaterialien. Der Identificirung, der q ualitati ven und 
quantitativen Untersuchung habe ich die grosste Aufmerksamkeit gewidmet. 
Leider bereitet die letztere in den weitaus meisten Fallen die grosste 
Schwierigkeit, und viele im Laufe der Zeit vorgeschlagene Untersuchungs
methoden haben sich als unzuverlassig erwiesen; anerkannt zuverlassige 
sind eingehend beschrieben. 

A. Die Vorbereitung der Verbandmaterialien zum 
Impragniren. 

Das V orbereiten del' Verbandstoffe zur Impragnirung bezweckt haupt
sachlich ein :£lottes, ununterbrochenes Arbeiten beim Impragniren, wodurch 
beim Nassimpragniren eine gleichmassige Dosirung, vor AHem aber auch 
eine Beschrankung der Arbeit n ach dem Impragniren erzielt wird. Es ist 
von grossem W erthe, das fertige Fabrikat moglichst wenig del' Luft und 
del' Bertihrung mit Menschellhanden auszusetzen, urn Materialverlust tiber
haupt, sowie Verlust an wirksamen Stoffen und eine nachtragliche Inficirung 
zu vermeiden. 

Watt.en, oder tiberhaupt Vliese, in dtinneren Tafeln als 500,0 schwer 
zu impragniren; ist aus praktischen Grunden nicht empfehlenswerth; 
dtinnere Tafeln sind dem Zerreissen leicht ausgesetzt und klein ere Stucke 
wiirden die Arbeit ungemein verzogern; man impragnirt deshalb im All
gemeinen 500,0 schwere Tafeln; nul' bei einigen nass zu trankenden 
\Vatten, die ein Trocknen auf horizontalen Holzhiirden nicht verhagen 
und daher aufgehangt werden miissen, wegen ihrer Lange und Schwere 
abel' leicht reissen wiirden, theilt man die 500,0 schweren Vliese in 4 bis 
5 Theile und faltet sie in vier Lagen zusammen. 

Sollen die Vliese nul' eingestreut werden, so werden sie nach einander, 
wie sie verbraucht werden, auf die damI' bestimmte Tafel ausgebreitet und 
glatt gestreckt. 

Sind sie mit der Irrigatorspritze zu behandeln, so wird das ganze 
zu impragnirende Quantum, gestreckt und glatt, auf die Impragnirtafel 
gelegt, ohne Papierzwi~chenlage. 

Beim N asstranken werden die Vliese in del' Lange und Breite, nicht 
umgekehrt, je einmal gefaltet und dem Eintaucher bequem zur Hand ge
legt, iibereinander geschichtet, die geschlossene Seite nach vorne. 

Alle mechanischen Unreinigkeiten, soweit sie nur das Auge entdecken 
kann, sind durch Abzupfen zu entfernen; dadurch vermeidet man ausser
dem grosseren Verlust an impragnirtem Material. 
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Bei den Webwaal'en ist die vorherige Zertheilung del' spatel'en un
bedingt vol'zuziehen. Ich halte es nicht fUr richtig, ganze Stucke von 
40 m odeI' auch Theile von 5 und 10 m als Norm zu tl'anken und nach 
dem Impl'agnil'en in I/S' 1/4 , % m etc., oder wie sie gebraucht werden, 
zu zertheilen. Bei diesel' nachtraglichen Theilung ist del' Stoff auszu
breiten, wobei Verlust durch Ausstreuen unvermeidlich ist, hesondel's wenn 
die Theilung durch Reissen geschieht, wie das beim Mangel einer Schneide
maschine noch vielfach ublich ist. Man ist sehr wohl in del' Lage, seinen 
Bedarf in den einzelnen Maassen zu taxiren, und impragnire deshalb diese 
stets in dem Verhaltniss ihres Vel'brauchs. 

Die Stoffe werden in 10fachen Lagen und moglichst so zusammen
gefaltet getrankt, wie sie spateI' verpackt werden, jedenfalls abel' in stets 
gleiehmassig starken Lagen. Oelflecken etc. werden mit der Scheere 
ausgeschnitten. 

Binden werden geschnitten, geputzt und langgelegt verarbeitet und 
in noch etwas feuchtem Zustande gel'ollt, dann nachgetl'ocknet. Stucke 
von 40 m zu impragnil'en und diese auf del' Maschine zu schneiden oder 
von del' Hand zu l'eissen und dann zu wickeln, ist durchaus verwerflich, 
weil zu diesel' Operation del' impragnirte Stoff sehr tl'ocken sein muss; 
ein Verlust an wirksamen Sioffen ist unvermeidlich. 

Holzwoll watte und Jute in Vliesen sind vorzubereiten wie Verband
watte fUr die Behandlung mit del' Spl'itzflasche; sie konnen wegen ihl'er 
leichten Zerreissbarkeit nicht durch Eintauchen impragnirt werden. 

J ute in Strahnen wird eben80 getl'ankt und hierzu in Langen von 
ca. 40 em geschnitten und zu 500,0 parallel nehen einander gelagert. 

Zur Hel'stellung von Gichtwatte aus geleimtel' Watte suche man stark 
und gleichmassig geleimte, moglichst glatte Tafeln aus, beschneide die 
Randel' glatt und schichte die Tafeln mit einer etwas grossel'en Papiel'
zwischenlage ubereinander, bis zur moglichen Arbeitshohe. Die Abfalle 
sind als Packmaterial verwendbar, wah rend sie nach dem Impragniren 
werthlos waren. 

Holzwolle ist zuvor stets zu dampfen, durch Sieben .zu zertheilen 
und von U nreinigkeiten zu befreien. 

JUoos ist von Tannennadeln, Holzstuckchen, von starktm und harten 
Moosasten zu befreien und ebenfalls zu dampfen. 

Torf wird zerkleinert, gesiebt und gewaschen; nach dem Trocknen 
durch Sieben vom feinen Pulver befreit. 

Catgut und Knochenrohren werden durch Einweichen in Benzin entfettet. 
Seide und Zwirn wird in schwachem Seifenbad, dann in reinem Wasser 

gewaschen und getrocknet. 
Gummischlauche sind mit schwachem, warmem Sodawasser abzn

waschen und mit rein em Wasser nachzuspulen. 
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B. Fixirungsmittel. 

So lange es keine Verbandstofffabrikation im eigentlichen Sinne des 
W ortes gab, so lange sich der Chirurg seinen eigenen, taglichen Bedarf 
an antiseptischem Verbandmaterial selbst darstellte, waren Fixirungsmittel 
unnothig, und sie sind auch heute in allen den Fallen iiberfiiissig, wo sich 
der Arzt am Kranken bette, sei es mit Hilfe von Karbolwasser, die er
forderliche Karbolwatte oder mittels .Iodoform ather .Iodoformgaze oder 
mittels .I odoformpulver .I odoformwatte zum sofortigen Gebrauch herstellt 
oder wo der Apotheker solche fiir einen bestimmten Fall anfertigt. Als 
es abel' darauf ankam, die Verbandstoffe einige odeI' langere Zeit haltbar, 
sie fiir langeren Versand und Aufbewahrung unter mehr odeI' weniger un
giinstigen Verhaltnissen, z: B. fiir Export fahig zu machen, sie VOl' Ver
lust durch Verdunsten, durch Ausstreuen zu schiitzen, da musste man 
nothgedrungen zu Mitteln greifen, welche die Fliichtigkeit diesel' Anti
septica vermindern odeI' aufheben odeI' sie bef:'ihigen, an und in den Ge
spinnstfasern haften zu bleiben. 

Zunachst und am meisten nothwendig ist ein Fixirungsmittel be i 
allen fliissigen und fliichtigen Antiseptica, wie Eucalyptusol und 
Karbolsaure, die wegen ihres niedrigen Schmelzpunktes wohl hierher ge
rechnet werden darf. Lister, Volkmann etc. benutzten als Uebertragungs
und FixiJ'ungsmittel Oele, Fette, Harze in der altgebrauchlichen Salben
form; von Bruns nahm als U ebertragungsmittel Spiritus etc., die er durch 
Verdunsten oderV erdampfen entfernte, abdestillirte und als Fixirungsmittel 
Harz und Oel (Kolofon und Ricinusol), immer abel' noch in Mengen, dass 
das Material nicht mehr hydrophil war. Mit solchen Mengen dad heute 
nicht mehr geal'beitet werden, denn das fixirende Zusat.zmittel solI VOl' Allem 
ohne Reizwirkung auf die W unde sein, indifferent gegen das Antisepticum 
und, was ebenso wichtig ist, Saugfahigkeit, ElasticiUit und Haltbarkeit des 
Verbandmaterials nicht beeinfiussen. 

Ferner nothig sind Fixirungsmittel bei allen unter gewohnlichen 
Verhaltnissen fliichtigen, festen chemischen Praparaten, wie 
.Iodoform, Thymol, Salicylsaure, Quecksilberchlorid etc. und drittens 
bei nichtfliichtigen, festen Chemikalien, wenn diese einen so 
hohen Procentsatz ausmachen, dass eine vollkommene mechanische 
Bindung durch die Gespinnstfasel'n unmoglich ist. 

Ueberfiiissig sind demnach Fixirungsmittel und darum auch nicht an
zuwenden - sei es auch nul', um sich nicht dem Verdacht auszusetzen, 
sie womoglich als Beschwerungsmittel gebraucht zu haben - bei allen 
unter gewohnlichen Verhaltnissen nicht fiiichtigen fiiissigen Antiseptica und 
bei allen nicht fiiichtigen festen in geringer Procentmenge. 

Die Menge des erforderlichen Fixirmittels richtet sich nach dem Grade 
der Fliichtigkeit, nach dem Procentsatz, nach del' specifischen Schwere, 
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nach dem Haftungsvermogen des Antisepticums; seine Art ist abhangig 
von del' Natur des letzteren, sowie seines Uebertragungsmittels. 

Am besten und fast iiberall lasst sich mit Glycerin fixiren; es ist 
neutral, verandert sieh nieht beim Aufbewahren; vermindert weder die 
Elastieitat noeh Saugfahigkeit des JYIatel'iRls; nur wo es nieht anzuwenden 
ist, z. B. in rein atherischen Losungen, greife ieh auf einen geringen 
Procentsatz Kolofon zuriiek. Aueh Starke, Zucker werden hin und wieder 
verwendet. 

\Venn ieh es fiir unverstandig halte, iibemll Fixirmittel anzuwenden, 
oder davon mehr als nothig ist zuzusetzen, so halte ieh es fiir ebenso un
richtig, sie zu verwerfen, odeI' gar fiir unerlaubt zu erklaren, so lange sie 
unschadlieh sind und der Vortheil ihrer Anwendung die etwaigen Nach
theile iiberwiegt. 

c. Das Farben der Verbandmaterialien. 
Es ist eme vielfaeh verbreitete Ansieht, das Farben del' Verbandstoffe 

sel von den Verbandstofffabrikanten eingefiihrt und geschehe von ihnen 
nur deshalb, um minderproeentige Impragnirungen zu verdecken; es mag 
dasselbe hin und wieder aus dies em Grunde geschehen sein und noeh ge
schehen, und del' Verdacht einer betriigerisehen Absicht ist jedenfalls eill 
sehr grosser, wenn beispielsweise die an und fiir sich gelbe J odoformgaze 
auch noch gelben Farbstoff aufweist. Indessen sind mil' Faile bekannt, wo 
del' natiirliche Farbenunterschied zwischen 5procentiger und lOprocentiger 
J odoformgaze durchaus nicht geniigte und eine kiinstliche Vergrosserung 
desselben direkt verlangt wurde - hochstwahrscheinlich doch auf Wunsch 
des mit den Stoffen hantirenden Chirurgen. Nul' auf Veranlassung del' 
ersten Chirurgen sind im Anfange del' siebziger Jahre die gefarbten Ver
bandstoffe in den Handel gekommen, sowohl um die verschiedenen im
pragnirten Materialien und die wechselnden Procentsatze derselben von 
einander als auch von den ungetrankten mit Leichtigkeit unterscheiden zu 
konnen. Diesel' Wunsch war umso mehr berechtigt, als in damaliger Zeit 
das mit den eben eingefiihrten Verbandmaterialien wenig oder noch gar 
nicht vertraute Unterpersonal del' Kliniken einer leicht fasdichen, optischen 
Beihilfe bedurfte, sich in dem fUr ihre Verhaltnisse reichen Verbandstoff
schab: zurecht zu find en. Die Farbung sollte in allen Fallen so schwach 
sein, dass sie nul' gerade noch bei kiinstlicher Beleuchtung zu erkennen 
war; es waren also immer nul' minimale, durchaus zu libersehende Farb
stoffmengell. Urn Borsiiure - Lint neben unimpragnirtem Lint sofort und 
auf Entfernung erkennen zu konnen, wurde ersterer rosa gefarbt; lOpro
centige Salicylwatte machte man dem Warterpersonal durch dieselbe 
Farbung erkennbar und liess zum Unterschiede die 4procentige SalicyI
watte weiss; und dass diese keine gewohnliche Verbandwatte sei, witterten 
die N asenschleimhaute bei del' geringsten Beriihrung. 10 procentiger Benzoe-

Z e li s, V crbandstof!, - .lfa!erialien. 5 
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saurewatte gab man eine blaue Schattirnng und farbte nicht die 4 procentige, 
dem Geruchsinn die Unterscheidung von nicht impragnirter \Vatte iiber
lassend. - Wie schon gesagt, solI die Farbstoffmenge gering seiu, so dass 
gefarbte Watte und Gewebe W::Isser von gewohnlicher Temperatur kaum 
wahrnehmbar fi),rben. 

Verbandwatte gleichzeitig zu impragniren und zu fiirhen und dahei 
eine gleichmassige Farbung derselben zu err'eichen ist sehr schwe!', mit
unter sogar unmoglich. IIi einigen Fallen konnte man es mit unverhaltniss
massig grossen Quantitaten wassriger Losungen, niemals mit geripgen er
reichen, wiirde jedoch vid :Material versch wenc1en und hei allec1em mit 
grosster Miih" kaum ein so gleichmassiges Fahrikat gewinIlen, als wenn 
man zunachst c1ie gehleichte hydrophile Baumwolle nur fiirbt, c1iese nach 
dem Trocknen' auf den V orbereitungsmaschinen sorgfaltig lockert und 
mischt, auf der Krempel vel'al'beitet und c1ann tl"iinkt - odeI' man miisste 
seine Zllfiucht zu weingeisthaltigen Li)sungen nehmen. Aus solchen schlagt 
Slch del' Fal'bstoff erst beim Verdunsten des \Veingeistes und bec1eutend 
gleichmassigel' auf die Baumwol1e nieder als aus wa,ssrigen Losungen, und 
immer auch wird die Farbung nul' dann eine gleichmassige, wenn man die 
stets mit Dextrin und anderen wasserloslicnen Stoffen verdickten Farb
stoffe nicht in \V asser, sondern in Spiritus lost, wenn man sich durch 
Digestion einen weingeistigen Farhstoffauszug herstellt und dies en zum 
Ausfarben henutzt. - Aus del' wassrigen Farbstofflosung schlagen die 
ersten damit in Beriihrung kommenden Banmwollfasern mehr Farbstoff auf 
sich nieder als die spateren; es wird die Oberfiache eines Vlieses dunkler 
gefii,rbt erscheinen als das Innere, das zweite Vlies he11er als das erste. 
Es ist gleichsam, als wenn der Farhstoff wie ein Niec1erschlag durch ein 
Filter zUl"iickgehalt(~n wiirde. \Veingeistige Anilinfarbstofrlosungen ver
halten sieh in diesel' Beziehung andel'S. Man kann diese Erscheinung auch 
so erklaren, dass das Losungsvermogen des Alkohols flir Anilinfarbstoffe 
grosser ist als das del' Baumwolle unc1 dass anderseits die Baumwolle flir 
diese ]j'arben eine grossere Verwandtschaft besitzt als das \Vasser. vVe b
stoffe lassen sich bei sorgfaltiger Arheit, vorausgesetzt, dass man die Vor
sicht gehraucht, die Farbstoffe nicht mit Wasser zu losen, sonc1ern mit 
Spiritus zu extrahiren, sehr gleiehmiissig aus wiissriger Losung fiirben 
und zugleich impdigniren, noeh leichter allerdings nach Zusatz von etwas 
Spiritus. Dennoch yersaume man nie, die };'arblosullg nul' nach und nach 
in kleinen Portionen zuzusetzen. 1st clas Antiseptienm ein Metallsalz oc1el' 
Bine Saure, die wie Beizen wirken, so sind die Losungen beider in 1l10g
;tichst verdiinntem Zustanc1e zn vermisehen, um derbe Farbstofflack
ausscheic1ungen zu vermeic1en. 

Zum Ausfarben del' nngekrempelten, gehleichten und hydrophilen 
Baumwolle bedient man sich eines grossen knpfernen Kessels, welcher zum 
)/;usammenhalten del' \Varme aussen mit einer Sehutzmasse umgeben ist. 
E!' enthalt einen siebformig durchlocherten, herausnehmbaren Doppelboc1en 
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mit senkrechtem Wasseraufsteigrohr, auf welchem sich eine seitwiirts nach 
unten sheuende Brause befindet. Zwischen den beiden Boden fiihrt nach 
aussen ein Ablassrohr, verschlossen durch einen ::Vlessinghahn, zum Ab
lassen del' Farbbriihe, miindet nach innen das Dampfrohr zum Einlassen 
direkten Dampfes. Del' Kessel wird zu etwa zwei Drittel mit "Vasser 
gefiillt, mit del' geniigenden Menge Farbstofflosung vermischt und nun mit 
Baumwolle beschickt. Ein solcher Kessel fasst 50 kg und mehr derselben; 
sie wird fest eingedriickt und eventuell noch mit soviel Farbhriihe versetzt, 
dass diese sie eben i.i.berspiilt. Man Hisst nun Dampf ein, bringt langsam 
zum Kochen und erhiilt darin ca. eine Stunde. Erzielt man auch keine 
ganz gleichmassige Farbung, so gewahrleistet doch das nachfolgende JYIischen 
und 'Verarbeiten auf den verschiedenen Maschinen ein vollkommen gleich
massiges Endprodukt. Steigt die Fliissigkeit wahrencl de~ Kochens durch 
Konclensation des Dampfes, so liisst, man von Zeit zu Zeit clavon ab, so
viel class clie Baumwolle immer bedeckt ist, und benutzt diese Antheile 
:ZUlll A usfiirben del' folgenden Portionen. Schliesslich wird alle Farbbrii.he 
ahgelassen und die Wolle mit del' Centrifuge geschleudert .. - 1st mit del' 
'Verbandstofffabrik eigene Bleicherei verbunden, so fiirbt man vortheil
hailer die entfettete und geLleichte Baumwolle sofort nach dem Auswasehen, 
also ohne sie vorher zu troeknen. N ach dem Farben getrocknet, wird sie 
wie ungef6.rbte Baumwolle Yorbereitet, gemiseht und gekrempelt. 

Gefarbte 'Verbandmaterialien sollen, mit "Vasser von gewohnlieher 
'Temperatul' macerirt, nul' Spuren Farbstoff ahgeben; Spiritus dagegen wird 
intensiver gefarbt. Kleine Mengen Farbstoff weist man sehr scharf nach, 
indem man die Stoffe mit heissem odeI' kochenc1em "Vasser auszieht, den 
AllSZUg im Wasserbade einengt. und den Farbstoff auf einen reinen, weissen 
Seidenfaden sich niederschlagen liisst. Dem Allge sonst nieht sichtbal'e 
Spuren werden so erkennbar. Sehr hii.ufig gelingt es, sich auf diese WeiBB 
von del' Anwesenheit von "Blaue" in weissen 'Verbandstoffen zn i.i.ber
zeugen. 

AIle gefiirbten Stoffe sollen wedel' einen hoheren Aetherextract- noch 
Aschengehalt aufweisen, als die ungefarbten. Dureh diese Forderung ist 
im Allgemeinen die Abwesenheit von Beizmitteln gal'antirt. 

Da sis aIle ohne Beizmittel, nul' mit gewohnlichen Anilinfarbstoffen 
gefarbt sind, so sind sie sehr liehtempfindlich und daher vor Licht geschiitzt 
,aufzllbewahren. 

D. Das Impragniren mit antiseptischen Stoffen. 
'Wie ieh schon in del' Einleitung sagte, bildet die Entdeckung del' 

antiseptischen \Vundbehandlung dureh Professor Lister die Grundlage del' 
heutigen Verbandstoff-Fa brikation. - Es war eine auffallende rrhatsache, 
dass hei del' bis dahin geltenden Heilmethode einfache Briiehe, also solche 
(lhne aussere Verletzung del' Fleischtheile nach Einrichtung und Ein-

5'1' 
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schienung des gehrochenen Gliedes fast. stets emen gutartigen Heilungs
process, ohne '.'1undfieber aufwiesen, wahrend komplicirte Briiche, d. h. 
tliejenigen, welche mit Verletzung oder Zerreissung ausserer Fleischtheile 
verbunden waren, sich als del' Schrecken der Chirurgen erwiesen und fur 
den Patienten stets mit. Gefahrdung des Lehens verbunden wat'en. - Unter 
stinkiger Verjauchung del' '.Vunde und mehr oder weniger heftigem W und
fieber traten Anzeichen del' Vergiftung durch Faulnissprodukte auf, die 
Aehnlichkeit mit denen hatten, welche man bei Vergiftungen mit letalen 
Dosen starker Gifte beobachtete. Es war klar, dass diese Zersetzung in 
del' \'1 unde durch die Ein wirkung der Luft hervorgerufen "l.yurde; es war 
abel' nicht. del' Sauerstoff del' Luft, der durch Oxydation die Faulniss ver
ursachte, wie es die bis dahin geltende Liebig'sche A.nsicht ausspracb, 
sondern Faulnisserreger waren kleine Lebewesen, Mikroben, aus del' Luft 
in die W una e gelangt uncl hier, wie zuerst Pasteur vermuthete, eine Art 
Gahrung einleitend. Gelang es, auf eine den Patienten nicht schadigende 
Weise, diese Gahrungserreger in del' \'1 unde selbst unschadlich zu mach en 
und neuen Zuzug von derselben feruzuhalten, so dut'fte man hoffen, eine 
gefahr10se und glatte \Yundheilung zu erzielen. Diesel' Gedanke war es, 
del' Lister zu del' epochemachenden, antiseptischen \Yundbehandlung fiihrte. 
Damals hatte Professor Anderson in Glasgow einen Stoff dargestellt, dem 
in hohem JJIaasse die Eigeuschaft zukam, };'akalien zn desodoriren, und da 
man geruchlos mach en und konserviren damals fiir gleichbedeutend ansah, 
so versuchte Lister diesen Stoff in del' \'1undbehandlung. Dieser Stoff 
war die Karbolsaure. Lister's Yersuch gltickte tiber alles Erwarten. 
Die Karbolsaure todtete in so starker Verdiinnung, dass sie unschadlich 
war, die lHikroorganismen, sie reinigte die W unde, desodorirte sie und mit 
derselben praparirte Baumwoll-Charpie hielt als luftfiltrirenrle Schutzdecke 
eine weitere Inficirung del' \'1unde von aussen abo Es waren phanomenale 
Erfolge, die Lister bald aufweisen konnte und del' Siegeslauf del' Anti
sepsis und del' des Phenols gingen schnell tiber die ganze civilisirte Erde. 
- Dass illzwiwhen die Lister'sche W undbehandlungsmethode durch andere 
Methoden, die Karbolsaure durch andere antiseptisch wirkende Stoffe 
verdrangt wUI'den, dass auf den Listel"schen N assverband del' Trocken
verband folgte, und schliesslich die aseptische Wunelbehanellung, thut del' 
an glanzenden Erfolgen reichen, bahnbrechenden Entdeckung Lister's 
keinen Abbruch. 

\Vie del' Chirnrg in Lister seinen Herrn unel Meister anerkennt, so 
hat del' Verbanelstoff-Fabrikant allen Grund, in ihm dankbarst den Schopfer 
einer grossen unrl bliihenden Industrie zu verehren. 

Sollen nun die Yerbandmaterialien antiseptisch wirken unel die Wunde 
rein e I' hal ten, so ist es dringend erfordel'lich, d as B s i e s e 1 b s t I' e i n 
sind, Die peinlichste Sauberkeit hat bei ihrer Herstellung Zll 

herrschen und es ist aUes zu vermeiden, was eine Inficirung 
vel' ani a S8 en kon n t e. 



Das Impragniren mit antiseptischen Stoffen. 

Das Prapariren del' Vel'bandmaterialien mit den verschiedenen Anti
septica etc. geschieht nach sehr verschiedenen Methoden. 

1. Man stl'eut mittels Siebes die feinst gepulvel'ten Substanzen III 

{lie auf einer Tafel ausgebreiteten Watten, Stoffe u. s. w. ein und untel'
stiitzt bei den Watten und ahnlichem Matel'ial eine gleichmassige Ve1'
theilung nach dem 1nnern zu durch gelindes Klopfen mit einem Stabe, bei 
den Stoffen und derartigem dul'ch Reiben und Kneten, odeI' 

2. man impragnirt die lYIaterialien zunach~t mit einem Fixirungsmittel, 
wie Glycerin, in wassriger odeI' wie Kolofon, in weingeistiger JJosung, 
t1'ocknet und bearbeitet sie in derselben \Veise wie nach del' ersten lYIethode. 

1m Grossbetriebe sollten so nur diejenigen Praparate verarbeitet 
werden, welche in allen indifferenten Losungsmitteln unloslich sind oder 
sich mit solchen zersetzen und diejenigen, welche auch in suspendirtem 
Zustande mit Fliissigkeiten nicht in Rel'iihrung kommen diirfen, wie z. R. 
Gips. Niemals wird durch einfaches Einstreuen eine alle Gespinnsttheichen 
so gleichmassig durchsetzende und so fest anhaftende 1mpragnirung erzielt 
.als wie dUl'ch die nasse Rehandlung, ganz abgeseben davon, dass das An
sehen del' Stoffe durch das Malaxiren leidet. - 1m Kleinen, zul' Dal'
stellung schnell benothigter und sofort Zll verbl'auchender Mengen sind 
beide Methoden wohl angangig. 

i3. Man schlemmt das betl'effende Antisepticum in feinst gepulvertem 
Zustande mit dem erforderlichen Quantum einer indifferenten Fliissigkeit, 
eventuell nach Zusatz eines Fixirungsmittels, giebt in das Impragnirgefass 
etwas mehr von diesel' Emulsion als zur gleicbmassigen Durchtrankung 
einer gegebenen Menge Verbandstoff voraussichtlich erfo1'derlich ist, al'beitet 
diesen gut durch und lasst ihn durch die W ringmaschine laufen. Die 
\Valzen derselben sind so einzustellen, dass mit del' Fliissigkeit soviel 
Antisepticum illl Stoff verbleibt, als die Dosirung verlangt. (Hat man 
keine W 1'iugmaschine mit regulirbarem Walzendruck, so ist die nothige 
Fliissigkeitsmenge auszuprobiren.) Man verriihrt die beim Durchwringen 
zuriicklaufende und die in del' Impragnirwanne verbliebene mit einer neuen, 
so grossen Menge Emulsion, als das folgende Quantum Stoff aufsaugen 
diirfte, wringt und verarbeitet in gleicher \Veise die ganze Impragnirfliissig
keit. :vIan erzielt nach diesel' Methode eine sehr gute Vertheilung, wovon 
man sich bei farbigen Substanzen durch die seh1' gleichm assig ausfallende 
Farbung des Verbandstoffes leicht iiberzeugen kann. Selbstverstandlich 
kann man auf diese Art nul' zarte Gewebe, wie Mull etc., impragniren, 
niemals die dicken Tafeln del' filzartig dichten Watte, auf deren Ober
flache del' grosste Theil del' pulverformigen Substanz sich niederschlagen 
wiirde, ohne in wesentlicher Menge in das Innere des Vlieses einzudringen. 
Rei den sebr porosen, feinfiidigen Geweben ist das weniger del' Fall, 
dennoch sollte nach diesel' Art nul' gearbeitet werden, wenn aile gebrauch
lichen Losungsmittel vel'sagen. 
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4. Man bringt die chemischen SLlbstanzen in Losung, verdiinnt mit 
dem Losungsmittel oder einer geeigneten indifferenten Fliissigkeit auf eine 
gewisse Menge und impdignirt mit del' Irrigatorspritze. Zu diesem Zwecke 
werden die vVatte-, J ute-, Holzwollwatte-Vliese etc. glatt auf del' Impragnir
tafel ausgebreitet und auf der Ober- und U nterseite gleichmassig mit der 
Fliissigkeit bespritzt. Auf ein Vlies von 500 g rechnet man 1/5 bis 1/4 Ltr. 
derselben, eine Menge, die zur gleichmassigen Durchfeuchtung, bei nach
folgendem Pressen, geniigt, aber doch nicht hinreicht, dass sie beim Auf
hangen der Tafeln in denselben cirkulirt odeI' abtropft. Die impragllirten 
Vliese werden sechsfach zusammengelegt und in del' Impragnirpresso zwei 
Stunden stark gepresst. Erst hiordurch wird eine gleichmassige Ver
theilung der Losung erreicht. Die gepressten Vliese werden auseinander 
gefaltet zum 'rrocknen aufgehangt, in voller Breite. - Mit gefarbten 
Losungen kann man auf diese Art nicht operiren; die '\'1 atte wiirde an 
den EinschlagsteIlen derselben den grossten Theil des Farbstoffes absorbiren 
und nach den Seiten und dem Innern wenig oder garnicht gefiirbte 
Losungen abgeben; man wiirde ein buntscheckiges b~abrikat erhalten. Diese 
Methode ist nul' anwendbar bei Watten und ahnlichem dicken und dichten 
Material, unverwendbar bei den weitmaschigen, durchla,ssigen Geweben, 
sehr empfehlenswerth abel' bei den ersteren, wenn es sich urn ein sehr 
fliichtiges Antisepticum handelt, wenn es darauf ankommt, einen Verband
stoff mit grosster Beschleunigung fertigzustellen. 

5. Das Antisept.icum wird mit dem Fixirmittel in einer neutralen 
Flussigkeit gelost und die Losung soweit verdunnt, dass eine W ringmaschine 
soviel der aufgenommellen Fliissigkeit in dem Material hinterHisst, als dem 
verlangtell Procentsatz entspricht. Hierzu werden die Watten in vier
fachen, die Gewebe in zehnfachen Lagen zusammengefaltet. Auch bei 
diesel' Methode ist es empfehlenswerth, stets nul' mit einem geringen 
U eberschuss an Flussigkeit zu arheiten und von letzterer in dem Maasse, wie
sie verbraucht wird, nachzufiillen. Verschiedene Metallsalze, wie Queck
silberchlorid, odeI' Sauren, wie Borsaure, verhalten sich gegen die Ge
spinnstfasern wie Beizen, sie schlagen sich aus ihren Losungen auf die
selben nieder und zwar umso reichlicher, je mehr diese von ihnen enthalten. 
Bei V orhandensein grosser Mengen solcher Losungen wurden die ersten 
Vliese oder Stofflagen einen grosseren Gehalt an genannten Chemikalien 
aufweisen als die letzten, die Losungell wurden nach und nach erschopft. 
Die Methode ist anwendhar auf Gewehe und Watte, auf wassrige, wein
geistige und atherweingeistige Losungen und unstreitig diejenige, welche 
die schonsten Resultate erzielen lasst. Sie ermoglicht ein rasches und 
bequemes Arbeiten und genauste Dosirung. Nicht impragniren lassen sich 
l1uf diese Art aIle lockerim Materialien von geringem Zusammenhalt, wie 
Jute in Vliesen, HolzwolJ watte etc. 

Baumwollene Webstoffe behalten durchschnitt.lich auf 1 kg 1112 Liter 
Watte auf 1 kg 2 Liter Fllissigkeit IIach dem Passiren der W ringmaschine 
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bei sich. Darnach ist leicht das Quantum del' Losung abzumessen odeI' 
del' Druck del' 'Valzen zu reguliren. Von seifenhaltigen Losungen nimmt 
Baumwolle eine geringere, vom Seifengehalt abhangige Menge auf. Die 
impragnirten und abgepressten Verbandmaterialien sind ohne Verzug 7,U 

trocknen, ein Aufstapeln derselben in nassem Zustande ist zu vermeidell, 
ganz besondel's bei den mit atherweingeistigen Losungell getrankten. Ge
webe werden aufgehangt, "Vatten auf Hiirden au~gebreitet, getrocknet. 

6. Eine beschrankte Anzahl von FRbrikaten Hisst sich wedel' nach 
del' einen noch nach del' anneren besprochenen Methode so herstellen, dR~s 
sie im GrosshRndel als verkauflich anzus8hen waren. Es sind dRs Watte 
und Jute, die 111 it zahfHissigen, theerartigen Substanzen impragnirt sin,\. 
Es ist unmoglich, Wattetafeln mit einer Ichtbyollosllllg odeI' Theeremulsion 
gleichmassig zu tranken. Die Hauptmenge diesel' Stoffe wtirde auf der' 
Oberfiache sich ablagern, (liese verfilzen und wenig wiirde nRch innen ge
langen, mRn wtirde ein streifiges, scheckiges, tiberhaupt ein llngleichmassiges 
Praparat erzielen. Hier hilft im Grossbetrieb nur Triinkell del' gebleichten, 
ungekrempelten BRUIn wolle. Sie wird in die betreffende Losung odeI' 
Emulsion eingedrtickt, von HRnd ausgedriickt, mit del' Centrifuge ge
schleudel't und durch anhRltendes, scharfes Trocknen gedoI'rt. HierRuf ist 
besonderes Gewicht zu legen, auch dRl'Ruf 7.U achten, dass "Wolf und 
Schbgmaschine" die Wolle gut mischen und aufiockern, andernfalls wiIrd('ll 
bei dem folgendem Verkrempeln vorhRndene feuchte, klebrige Klumpen 
die Krempelbeschlage rlliniren und griesliche Vliese erzielt werden. 

7. Noch giebt es einige FRbrikate, bei welchen nicht eine ImpI'ag
nirung del' ganzen Masse,· sondern nul' del' Oberflache stRttfindet. DRs
selbe ist del' FRll stets bei geleimter 'Watte, meist bei Gichtwatte. Beicle 
werden nach ziemlich tibereinstimmendem VerfRhren hergestellt. - Zu 
Schaum geschlagenc LeimlOsung wird mittels eines Spachtels gleichmassig 
Ruf glRtt Rusgebreitete gebleichte odeI' ungebleichte W RUe iibertragen odeI' 
eine Gichttinktur wird mittels eines weichen, fiachen und breiten Pinse 1 s 
auf geleimte W Rtte gestrichen. Soli eine zweiseitige Impragnil'ung statt
linden, so hat die zweite nach dem Trocknen del' erst en zu el'folgen. 

E. Die impragnirraume. 
Zllm Impragniren sind im Gl'ossbetriebe mindestens zwei, werm irgend 

zu ennoglicheE, drei Raume erforc1erlich, ein grosser fiir aile gel'uchlosen 
FabrikRte und zwei kleinere, WOVOIl del' eine fiir aIle stRrk riechenden 
Praparate, del' zweite Russchliesslich fiil' .rod und .J odoform zu reserviren 
ist. HRt mRn nul' zwei Raume zur Vel'ftigung, so ist mit Karbolsaure 
und dergleichen in dem grossen Raume zu opel'iren. 

Fill' J odoform jedoch ist unter RlIen U mstanc1en ein besonderer Raum 
von nothen, del' zweckmassig die Einrichtung zur AufbewRhrung aller er-
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forderlichen Ingredientien besitzt, nicht bloss del' Chemikalien, wie J od, 
.J odoform, Glycerin, Spiritus, Aether etc., sondel'll auch del' einmal zum 
1 mpragniren mit J od und J odoform hestimmten Watten und Gewebe, weil 
von emer Impragnirung ubriggebliebene Stofl'e den angezogenen Geruch 
llur nach anderen Raumen ubertragen wurden. Diesel' Raum enthliJt 
ausserdem einen Tisch, Waage mit Gewichten, Mischtlaschen, eine Wring
mas chine mit Gestell und Becken und eventuell eine Einstreutafel zur 
Herstellllng von Jodoformwatte, die sammtlich, sowie hier nicht. besonders 
aufgefiihrte klein ere Gerathe, wie Loffel etc., nur hier Verwendung finden. 
8ehr erwunscht ist, besonders im 'Winter, wenn das Impragnirbecken doppel
wandig ist und durch wannes vVasser odeI' Dampf angewarmt odeI' zur 
Anfertigung von .T odoformwatte auf nassem Wege erhitzt werden kann. 
Unbedingt nothig ist die Abhaltung direkten Tageslichts. - Del' Trocken
raum schliesse sich daneben an und diesem del' Aufbewahrungs- und 
Packraum fUr aIle .T odoformpraparate. 

Del' Impragnirrallm fill' Karbolsaure-Fabrikate etc. enthalte ausser del' 
Binstreutafel, die hier nicht henothigt wird, dieselhen Utensilien, daneben 
noch eine Impragnirtafel, Impl'agnirflasche, Irl'igatorspritze, eine Wattepresse 
und, Zllr Anfertigung fettiger Karbolgaze, ein Dampfbad mit emaillirtem' 
Schmelzgefiiss unel ein gleichfalls mit Dampf beizbares, doppelwandiges 
rrrankbecken und eine zweite W ringmaschine mit Sta,nder flir das letztere. 
Kupfel'lle Gefasse sind weniger angenehm. 

Del' allgemeine Tranksaal sei moglichst gerii,umig, und wenn angangig, 
nul' durch Oberlicht beleuchtet, urn freie, sallbere Seitenwande zu hahen. 
Er lmnn, was hei den vorigen nicht del' Fall sein darf, kunstlicb beleucbt
bar sein, wenn nul' keine offenen Flam men in Verwendung kommen. -
Fur alle Eisen-, Silber-, Qllecksilber-Praparate, kurz flir eine jede derartige 
Gruppe von Chemikalien ist je eine odeI' zwei, fUr Watten und Gewebe, 
\Vringmaschine und je ein Imprii.gnirgefass erforderlich; rathsam ist flir 
jede W ringmaschine ein besonderer Stander, urn jene auf diesem dauel'lld 
Lelassell zu konnen. Auch die Impragnirbecken bleiben vortheilhaft am 
Orte ihrer Verwendung. Del' ganze Apparat wird mit einer Schutzkappe 
verdeckt und ist dann stets gebrauchsfertig. - An Impragnirtafeln sind 
zwei in diesem Raume nothig, eine fill' harmlose und eine fUr sich doch 
dllrch irgend eine Eigenschaft lastig bemerkbar machende Suhstanzen, 
ferner eine holzerne 'Vanne zum Tranken mit Quecksilbersalzen, eine durch 
Dampf heizbare grossere, vi&reckige Emaillewanne fur Borsaure und Salicyl
saure; drei Impragnirpressell - je eine flir Salicylsaure, fill' Sublimat und 
fill' indifferentere Praparate find en hier Aufstellung, sowie eventuell del' 
Farbekessel ne bst Schleuder. An sonstigen TJ tensilien, Sieben, Trichtel'll, 
JHaassen etc. wird gebraucht, was in jedem technischen Laboratorium vor
handen ist. 
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1. Die Wl'ingmaschine. 
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Ais praktischste Wringmaschine, weil dauerhaft, von kriiftigem, regnlir
barem Druck, weil leicht zu reinigen, hat sich die in del' folgenden Figur 1 
abgebildete hewahrt. 

Die eisernen Wellen del' 
'IValzen seien kraftig, ehemo 
die Gummiarmirung; erstere 
bnfen in Broncelagern, deren 
Stellung gegen die Wellen durch 
je eine Stellschraube beid erseits 
regulirt werden kann. Durch 
sie kann del' Druck der Walzen 
vermehrt und vermiudert wer
den. Zur Entlastung del' Federn 
und VI! alzen sind die Schrauben 
bei Aussel'betriebsetzung stets 
zu lockern. Stoffleitrollen ~ind 
Schmutzfanger und zu ver- Fig. J. 

meiden. Die Lager sind mit gelber Vaseline gut in Fett zu halten. Sie 
ist wegen ihrer Konsistenz als Schmiermittel dem Oele vorzuziehen. -
Del' Stander ist aus altern, trocknem Holze kl'iiftig auszufiihl'en. Seine 
Seitenpfosten stehen soweit aus einander, dass das Impragnirgefass in den 
Zwischenraum passt und seine Henkel an die V orderseiten der Pfosten 
geklammel't werden kennen. Das Becken ist aus emaillirtem Eisenblech, 
ca. 25-30 cm hoch, oben etwas weiter als unten. Die Breite des Standel's 
und des Beckens richtet sich nach del' Lange del' Gummiwalzen; letztere 
soli kleiner sein als der Durchmesser des Gefasses und dieser wieder 
kleiner als del' lichte Abstand zwischen den Wellenlagern, damit eventuell 
abtropfendes Schmierel die Brilhe nicht verunreinigt. Das obere Quer
stuck des Standel's, an welches die W ringmaschine geschraubt wird, ist 
Ilach unten abgeschragt und nach del' Mitte geneigt. Dadurch wird er
reicht, dass aIle abgepresste Fliissigkeit del' Mitte des Beckens zulaufen 
muss. Der Abstand des oberen Randes des letzteren von del' Unterkante 
des die Wringmaschine tragenden Querholzes sei so gross, dass man be
quem hantiren kann, nicM zu gross, damit etwaige Spritzer nicht verloren 
gehen. Die Stiitzplatte fiir das Becken sei etwas nach del' Einlassseite 
des Stoffes geneigt, darn it kleine Reste Fliissigkeit nach diesel' Seite zu
sammenlaufen und bequem verbraucht werden kennen. Del' Stander ist 
del' Stabilitat wegen am Fussboden festzuschrauben. 

Del' vermessene, gelegte und zu zehnfachen Lagen abgetheilte, d. h. 
zum Tranken vorbereitete Stoff wird links hinter dem das Tranken aus
fiihrenden Arbeiter, urn ihm bequem zm Hand zu sein und ein fiottes, 
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ununterbrochenes Arbeiten zu ermoglichen, auf einem Tisch aufgestapelt 
Die Lager del' Wringmaschinenwe11en sind gut zu fetten, worauf ganz be
sonders bei der Bereitung del' J odoformgaze zu achten ist; heissgelaufene 
Wellen und Lager rei ben , knirschen, geben Funken und so leicht Ver
anlassung zu Explosionen. Bei Beginn del' Arbeit sind die Walzen mit, 
einem del' jeweiligen Impragnirfliissigkeit entsprechenden Fluidum ab
zureiben und dann mit der Tunke zu benassen. Sind nach einem letzten 
bestatigenden Ueberblick ;t11e V orbereitungen beendigt, so wird die Losung 
oder Emulsion, oder ein Theil derselben in das Becken gegeben; das Nach
fUllen derselben iibernimmt del' die Arbeit U eberwa.chende. Die W ring
maschine wird gleichmassig und ruhig gedreht, zwei Personen nehmen den 
Stoff ab und hangen ihn sofort Zllm Trocknen auf, sich in diesel' Arbeit 
stets ablOsend. Del' Stoff soIl vollstandig durchtrankt, glatt und faltenlos 
die Maschine durchlaufen. Stets sorge man fUr geniigenden V orrath an 
Stoff, damit durch nachtragliche Beschaffung desselben in del' Arbeit kein 
Aufenthalt entsteht, derselbe wiirde bei atherischen und atherweingeistigen 
Losungen einen nicht vorgesehenen Verlust durch Verdunsten, eine geringeJ'e 
Ausbeute und ungenaue Dosirung, oft auch ein Unbrauchbarwerden der 
Losung dUl'ch Zersetzung veranlassen. 

Fiir Watte wahle man besonders stark gebaute Maschinen mit Gummi
walzen von 50-60 mm Durc hmesser; je starker die Walzen, umso weniger 
leicht wickelt die Watte. Man lasst sie zweimal die Wringmaschine 
passiren, weil die dicken Wattetafeln die eingeschlossene Luft oft nicht so 
schnell fahren lassen, das~ die Fliissigkeit iiberall gleichmassig eindringen 
kann. Das zweite Mal wringe man die Watte, ohne sie nochmals ein
zutauchen, aber in derselben Richtung, wie das erste Mal, andernfalls wickelt 
sie sich leicht um die Walzen. A.us gleichem Grunde wird die Watte dies en 

mit dem geschlossenen Ende vorgelegt. Sie 
ist sofort auf den zur Hand befindlichen 
Hiirden auszubreiten, das Unterbringen der
selben in den Regalen des Trockenbodens 
kann nach Beendigung des Impragnirens ge
schehen. 

ZUl' Darstellung von Sublimatverband
materialien und Quecksilberpraparattn iiber
haupt habe ich eine kraftige Holzwanne von 
del' durch Abbildung gekennzeichneten Ge-

Fig. 2. stalt als praktisch befunden. 
Sie habe bei reichlich 110 cm Lange eine Breite von 50 cm und 

30 cm Hohe, lichte l\-laasse. Die Verlangerungcn zweier Langsseitendauben 
nach unten dienen passend als HinterfUsse; die VordElrfusse bilden kraftige, 
angeschraubte Riegel, deren Fortsetznng nach oben zur Befestigung dar 
Wringmaschine dient. Ein Querriegel ist dann iiberfliissig. In das Innel'e 
del' Wanne diirfen wedel' Schrauben, Nagel, noch sonstige metallische 
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Gegenstande hineinragen. Die \Vanne stehe vorn etwas hoher als hinten. 
VOl' dem erstmaligen Gebrauche ist sie zunachst sorgfaltig mit relllem 
\Vasser, dann mit Sublimatlosallg 1 : 1000 auszulaugen 

Zu Bol'saul'e-Watte, -Gaze und -LiIit ist, da diesel ben bis kochend 
heiss impriignirt werden, eine viereckige, innen emaillirte oder Knpferwanne 
mit Doppelboden, zur Dampfheizung eingel'ichtet, empfehlenswel'th. Die 
\Vringmaschine direkt an diesen Behaltel'l1 zu hefestigen, ist nicht rathlich, 
das Kupferblech wird leicht verbeult odeI' die Emaille verletzt. Besser ist 
es, einen transportablen H olzstander mit nach del' Mitte zu geneigtem 
Querl'iegel zu vel'wenden. Die Gl'ossenverhaltnisse sind dieselben wie bei 
del' Sublimatwanne. 

Gleich eiugerichtet, nUl' kleiner, sind die Impl'agnil'einrichtungen fill' 
fettige Fliissigkeiten. Es el'iibrigt wohl, darauf aufmerksam zu machen, 
dass alle kupfel'l1en Gefasse sehr blank sein miissen; dennoch ist nicbt zu 
vermeiden, dass die fettige Karbolschmelze sich bei langer wahrender 
Arheit gl'iin farbt, jedoch nicht griin genug, um das Vel'bandmaterial sicht
bar zu farben. Emaillirte Schalen sind aus diesem Grande vorzuziehen. 

Salicylsallre-Gaze etc. wird, zumal sie in kleineren QuantiUilen Ver
wendung findet, in einer gewohnlichen runden Emailleschale impragnirt, 
die in einem niedrigen \Vasserbade steM. Auch in dies em Falle ist eine 
W ringmaschine an besonderem Standel' Zll empfehlen. Mit Eisen in Be
riihrung, farbt sich die FHissigkeit rothviolett; deshalb sind Eisentheile an 
den lYlaschinen entweder ganz zu vermeiden oder so zu schiitzen, dass sie 
mit del' Fliissigkeit nicht in Beriihrung kommen oder wenn ja, die ab
tropfende, gefii,rbte Losungdie Tnnke nicht verunreinigt. 

2. Die Irrigatorspritze mit Zubehor. 
Irrigatorflasche und Irrigatorspl'itze dienen zum Prapariren von Ver

bandwatte sowohl, wie Holzwolle, Moos, Holzwollwatte, Jute in Vliesen, 
kurz aller del' Rohmaterialiel1, deren Zusammenhalt em zu geringer ist, 
urn nassfliissig bearbeitet werden zu konnen, niemals werden damit Web
waaren irnpragnirt. 

Die Irrigatorflasche ist eine starkwandige, in li5 Liter graduirte, 10 
Liter fassende Glasflasche. Sie enthiilt seitwiirts nahe dem Boden einen 
Tubus, welcher einen einmal durchbohrten Kork aus feinstem Material, 
einen Champagnerkorken aufnimmt., 

Dureh dies en wird ein starkwandiges, 0 C"':\LJ ________ =O 
kniefOrmig gebogenes, glasernes Ab- ~ 

flussrohr gefiihrt, dessen Aussenende 
eichelfOrmig verdickt ist. U ehe1' 

Fig. 3. 

dieses wird ein etwa 110 cm langer Gummischlauch, ein sogenal1nter Gas
schlauch gezogen. Das andere Ende des Schlauches wi I'd mit del' Irri-
gatorsp1'itze verbunden. 
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Bine, wie umstehende Figur zeigt, iiberall starkwandige, 25 em lange Glas
rohre von 3 em Durehmesser, mit gesehlossenen Enden hat nalle dem einen 
Ende eine seitliehe Einflussoffnung, an welehe ein ca. 3 em langes, stark
wandiges, geringeltes Glasrohr von cineI' dem Gassehlaueh entsprechenden 
Starke angesehmolzen ist. Die zweite kreisformige Stirnflaehe ist siebartig 
durchlOchert, von 13 sorgfaltig gebohrten Oeffnungen, deren Anordnung 
aus del' Zeichnung ersiehtlich ist. Die Locher haben 1/2 mm Durehmesser 
und miissenso ge bohrt sein, dass bei normalem Arbeitsdruek aIle Fliissig
keitsstrahlen auf etwa 60 em Entfernung 10 bis hoehstens 12 em streuen 
und keine Strahlen sieh treffen odeI' kreuzen, - eine Forderullg, welehe 
die Glasfabrikanten meist nul' ohne Garantie ausfiihren. 

Die Impragnirtafel ist aus 

Fig . 4. 

troekenstem Bolze anzufertigen; werden 
dabei Nagel verwelldet, so diirfen 
diese niemals auf den Arbeitsflaehen 
siehtbar sein, selbst Kitt, zum Ver
decken del' vertieften N agelspitzen 
ist zu vermeiden. Auf zwei 25 em 
hohen, mit je vier gespreizten Fussen 
versehenen Boeken von 75 em Lange 
ruht lose eine holzerne Tafel, welehe 
180 em lang und 70 em bJ'eit ist. 
Die einzelnen BreUer sind gut gefugt 
und glatt gehobelt. 

Die senkreehte Riiekwand, 180 em 
X 90 em, ebenso sauber gearbeitet, 
hat auf del' Riiekseite, quer iiber 
die Breite verlaufend und etwa 25 em 
von den Liingskanten entfernt, Leisten, 
welehe iiber die untere La.ngsseite als 
Zapfen hinausgehen. Diese passen in 
nahe je einem Ende del' Boeke ange
bl'aehte Locher. - Die angegebenen 
Grossenverh1Htnisse del' Impragnir
tafel entspreehen den gebrauch
liehsten 'Vattevliesen von 180X70 em; 

bei Watten von anderen Maassen miissen die Grossenverhaltnisse del' Tafel 
cntspreehend verandert werden. Sie wird von allen Seiten frei aufgestellt, und 
zwar so, dass die von del' Deeke herabhangende Impragnirflasehe iiber del' 
Mitte del' 'rafel sehwebt. - Seitwarts neben del' Impragnirtafel, am besten 
an del' -Wand, befindet sieh die Presse in soleher Nahe, dass del' hier 
arbeitende, ohne den Platz verandern zu miissen, die 'Vatte von del' Tafel 
in die Presse befordern kann. 

Die Impragnirpresse besteht aus einer, zwei odeI' drei Abtheilungen von 
65 em Tiefe und 70 em Breite, Iichtem Maasse, die durch hohle Querwande 
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getl'ennt sind j sie reieht vortheilhaft bis an die Deeke des Raumes und besteht 
also eigentlieh aus einer. zwei, resp. drei Pressen, die dritte fUr Karbolsaure
Praparate, wenn fUr diese kein eigener Impragnirraum mit Pre sse vorbanden 
ist, die ubrigen fiir Sublimat- und Salieylsaure-'Vatten. Sie ist aus sehr 

z J 1 

troeknem Holze herzusteIlen, mit Vermeidung allen MetaIles an den Arbeits
seiten. Die Seitenwande sind aus 1,5 em, die Boden aus 2 em starken, glatt
gehobelten und gut gefugten Brettern hergestellt, aIle Pfosten lind Riegel 
8 em stark. Die Presse ist mogliehst staLil gebaut und mit del' Wand 
fest verankert. Die Innenseiten bilden aIlenthalben glatte Flaehen j sie 
durfen del' Watte beim Niederpressen nirgends ,Viderstand leisten, um die 
Vliese nieht zu zerreissenj es muss en deshalb die Bretter der Seiten- und 
Riiekwande in senkreehter Riehtung verlaufen. Die Ruekwand besteht 
aus 8 em starken Riegeln, die wagereeht in 8 em Abstand mit den senk
reehten Pfosten verbunden sind. Sie sind, wie schon erwahnt, senkreeht 
mit glattell Brettern verkleidet, doeh so, dass in der Mitte von oben naeh 
unten die Bekleidung in Breite von 8 em ausfiillt. Hierdureh entstehen 
in del' 1~Ette der Riiekwand, von oben nach unten, 8 em im Geviert 
haltende Oeffnungen, dureh welehe del' Presshebel eingesehoben wird. 
Dieser ist am Einsteekende vierkantig und etwa 7 em stark, sonst ab
gerundet und nieht untel' 2 m lang, UIll mit ihm einen kraftigen Druck 
ausuben zu konnen. - Das Pressbrett ist aus glattgehobelten 2 em starken 
Brettern in Starke von 4 em hergestellt, also aus zwei aufeinander-
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geschraubten Holztafeln, deren Masern sich kreuzen, damit das Press brett 
sich nicht wel'fen kann. An sonstigen Dimensionen weise es solche Maasse 
auf, dass es bequern in einer Presseabtheilung untel'gebracht wird. - Als 
Presskliitzer fungiren kurze A bschnitte del' Riegel. - In del' Mitte VOl' 

jeder Presseabtheilung, in ca. 1 m Entfernul1g VOll diesel', ist in dem Fuss
boden ein niederlFgbarer, eiserner Ring befestigt, durch welchen eine 
eiserne KeUe mit Raken gefiihrt werden kann, urn bei gefiillter Presse 
den mit aller Kraft niedergedrlickten Pressbalken in diesel' Lage halten 
zu konnen. 

Zur Ausfiihrung del' Arbeit sind drei Personen nothig, eine, welche 
die Arlmit leitet und dabei irnpragnirt, zwei, welche die Watte wenden 
und in die Presse legen, erstere steht in del' Mitte hinter del' Schutzwand 
del' rrafel, letztere je an einem Ende. AIle Person en versehen sich sowohl 
del' Sauberkeit wegen als auch zum Schutze gegen die meist scharfen, 
atzenden Losungen mit Gumrnihandschnhen. Am haltbarsten sind die aus 
schwarzern Patentgummi hergestellten Fausthandschuhe, welche ich den 
Fingerhandsehuhen wegen del' vielen, leichter angegriffen werdenden Ntihte 
vorziehe. Gummistoffhandsehuhe sind gam; unbrauchbar, ebenso wasser
dieht impragnirte Handschuhe. - Die Fertig montirte Spritzflasche wird, 
nachdem die Spritze erhoht aufgehangt, mit del' filtrirten Losung gefiillt 
und nm den Hals del' Flasche eine kraftige Tbausehlinge gelegt; mittels 
diesel' wird sie an einen in die Decke des Raumes geschraubten Haken 
gehangt. J e nachdem del' Raum hoher odeI' niedriger, die Schlinge klirzer 
odeI' langeI' ist, wird del' Druck del' ausfliessenden Losung grosser odeI' 
geringer sein. Als praktisch bewlihrt halJe icb es befllnden, wenn sich der 
Boelen del' Spritzflasche 210 cm libel' clem Fussboden befindet. Ergl'eift 
del' lmpragneur mit del' rechten Hand die Spritze, mit del' linken den 
Gummischlauch unci drlickt ihn zu, so lmnn die Flasche aufgehangt werden. 
Durch Lockerrl del' Finger, also ohne die Hand vom Gummischlauch zu 
entferne.n, lasst man die Spritze. bei nach oben gerichtetem Siebe sich 
fiHlen, schliesst durch :Fingerdruck den Schlauch ah, se.nkt die Spritze und 
besprengt von links nach rechts, durch Fingerdrnck odeI' Lockern den 
Abfluss hemmend odeI' freigebend, die Oberflache cles ersten Vlieses. Hier
bei wird die Spritze nicht mit de.m ganzen Arm hewegt, sondern nul' ans 
dem Handgelenk mit den Fingern. nnll del' rliese. Arbeit Verrichtende hat 
nicht nothig, sich vom Platze zu bewegen. Schon nach gering81' U ebung 
wit'd man das richtige Maass von Fliissigkeit in gleichmassigster Vel'
theilung und ohne Verlust iIber· die 'Vatte auszuhreiten vermogen. Die 
heiden Assistenten ergreifen mit gekreuzten Armen die Enden, die Zipfel 
des Vlieses und wenden es. 1st auch die bisherige U nterseite, von rechts 
nach links, hespritzt, so ergreifen beide Arbeiter die an del' Schutzwand 
liegenden Vlieszipfel und halbiren das Vlies durch Zusammenfalten nach 
vorne; nochmals faltet e.s del' eine del" Arbeiter hei ein Drittel IJange, 
ehenso del' del' Presse zunachst hantirende und diesel' legt das sechsfach 
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gelegte Vlies, mit del' geschlossenen Seite nach vorne, in die Presse. Das 
zweite wird daneben gelegt. 1st die Presse gefi:illt, so wird das Pressbrett 
aufgelegt und langsam niedergedruckt, his schliesslich dieW aUe nicht mebr 
nachgiebt. In diesel' Lage wird del' Presshehel durch KeHe und Boden
ring wKhrend zwei Stunden erhalten. Nach VerI auf derselben kommt das 
gleichmfissig durchfeuchtete Fabrikat auf den Trockenboden, urn breit auf
gehangt zu werden. 

6. Das Trocknen der Verbandstoffe und die Trockenraume. 

Auf das Trocknen del' Verbandstoff-l ist die grassle Sorgfalt zu ver
wenden. ,Vegen del' Empfindlichkeit derselben fiir alle fremc1en Geruche 
ist es durchalls erforderlich, verschiedene von einander getrennte Trocken
l'aume ZUl' Verfiigung zu hahen. Es werden im Aligemeinen sechs solcher 
Raume genugen, vier grass ere und zwei kleinere. Von den ersteren vier 
ist einer bestimmt ±'iiI' Karbolsfiure-, Kreolin-, Lysol-, TheeI'- und Ichthyol
Prr.parate, del' zweite fUr Sublimat- und iiberhaupt Quecksilberprfiparate, 
del' dritte fijI' Salicylsaure-, Benzoesfinre-, Borsfiure - Fabrikate, del' vierte 
fUr J od- und J odoformverbandstoffe. Von den zwei kleineren Raumen 
client del' eine zum Trocknen von Eisen-, del' andere von Silbel'pl'aparaten. 
Alle Raume, mit Ausnahme des fiil' J odoform vorgesehenen, del' keiner 
Heizung hedarf, seien mit indirckter Dampfheizung eingerichtet, wozu es 
sich bei VorhanrIellsein einer Dflmpfanlage, und wenn diese nicht zu weit 
entfernt liegt, del' BiIligkeitwegen empfiehlt, den Abstossdampf del' Dampf~ 
maschine zu verwerthen. 1st das nicht angangig, so geniigt eine Nieder
druckdampfheizung ocler Heisswflsserheizung. Diese machte ieh jener vor
ziehen, weil sie sich im Laboratorinm vortheilhafter ausnutzen lasst. Die 
gewahnlich gusseisernen, die "Viil'me ausstl'ahlenden Rippenrohre sind un
angenehme Staubfanger; sie konnen anch leicht die Fahrikate besehmutzen 
orIel' zersetzen und sind deshalb mit ge10chten und emaillirten Eisenhlecchen 
odeI' im Nothfalle mit gelochten Brettern zu verkleiden. In heiden Ffillen 
sollen sie aufklappbar sein, um hinter ihnen leicht reinigen zu konnen. 
"Vegen del' gl'ossen Feuersgefahr sind direkte Feuerungsstellen innerha1b 
del' Raume unter allen Umstanden zu vermeiden, ebenso zur Beleuchtung 
jede Art von Licht - selbst elektrisches Licht. Will maIi die Maglich
keit del' kunstlichen Beleuchtung del' Troekenraume hahen, so ist es am 
pl'aktischsten und sichersten, aussel'halh del' Aussenwande, den Fenstel'n 
gegeniiber geschlossene Laternen mit kriiftigen Reflektoren anzllbringen. 

Wie hei del' Impriignirung sieh die Ahhaltung sowoh1 direkten 80nnen
lichtes als finch zerstreuten Tagesliehtes in vielen Fallen nathig macht, so 
ist dies beim Trocknen noch mehr del' Fall, da die Priiparate in den 
Trockenraumen eine ziemliche Zeit verweilen miissen. Die Absehliessung 
chemisch wirksamen Lichtes ist niemals schadlich und deshalb halte ieh 
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die Anbringung nul' gelber Fensterscheiben hier fiil' das Beste, zumal die 
geringe Verdunkelung dUI'ch diesel ben einem geiibten Personal bei del' 
doch wenig difficilen, rein mechanischen Arbeit nicht hinderlich ist. -
Wande und Decken sollen glatt und nur mit Kalkfarbe geweisst sein, die 
Fussboden glatt und dicht gedielt. - Be30nderes Augenmel'k ist del' 
Ventilation znzuwenden. Die Ansaugeoffnungen del' ill den "Vanden be
findlichen Lnftkanale sollen sich moglichst nahe dem Fussboden bennden 
und mit einem c1ichten Dl'ahtgewehe vel'schlossen sein. In del' Rohe an
gebl'achte V entilatoren, wie sie haung vorgefunden werden, nutzen sehr 
wenig und tl'eten erst dann ill "YiI'ksamkeit, wenll del' ganze darunter be
nndliche Theil des Raumes mit Feuchtigkeit gesattigt ist. Ganz besondel's 
auffallend tritt das hervol' beim Abdunsten weingeistiger odeI' athel'ischer 
Losungen, deren Da.mpfe deutlich wahrnehmbal' als schwere Luftschicht 
zu Boden fliessen, allmahlich von unten auf den Raum ediillen und so die 
Arbeit in demselben sehr erschweren und lastig machen. 

Wie hat nun das Trocknen del' Verbandstoffmatel'ialien zu erfolgen, 
urn ein moglichst gleichmassiges Pl'aparat zu el'zielen? 

Von einem gl'ossen Theil del' in letzter Zeit als minderwel'thig im~ 
pragnirt erkannten Verbandstoffe nehme ich an - und ich glaube ZUI' 

Ehre del' betreffenden Fabrikanten mit Recht - dass sie nicht minder
procentig dosirten, sondern nul' ungleich dosil'tes Fabrikat lieferten. Ich 
selbst habe als 10 procentig signil'te Salicylsaure -'Vatte in Randen gehabt, 
deren ObedHiche von Salicylsaurekrystallen in Wahrheit verfilzt war und 
deren aussere Lagen 26 % Salicylsaure anfwiesen, innere nul' 2 'h °10' reh 
habe 10 procentig deklaril'te J odoformgaze gesehen, die augenscheinlich ill 
achtfacher Lage getrankt war und ebenso getrocknet, die anssen dunkel
gelb aussah und hier 18 % J odoform aufwies, wah rend die inneren hellen 
Partie en 4,5 % enthielten. • 

Das hauptsachlich in Frage kommende lVIaterial, die hydrophile Baum
wolle, behalt, un tel' scharfem Druck mit del' Wringmaschine abgepresst, 
als Gewebe ca. das Andel'thalbfache, als Watte das Doppelte an Gewicht 
Impragnirfliissigkeit bei sich; und da beide Materialien sehr hydl'ophil sind, 
die Vel'dunstung an der' Oberflache del' breit anfgehangten odeI' breit auf
gelegten Stoffe am starksten ist, diese hier znel'st trocknen und da ferner 
in jedem Moment wieder eine gleichmassige Vertheilung del' Losnng dnrch 
das ganze Material VOl' sich gehen wird, so ist die Polge ein steter Znfluss 
del' Losnng nach del' Obel'flaehe und allderseits, dem Gesetz del' Schwere 
folgend, nach den tiefer hangenden odeI' lagernden Schichten und hier wie 
dort muss unweigerlich eine Anhaufung des Antisepticnm stattnndeu. 
Aus dies em Grnnde auch diirfen noeh nasse impragnirte lYIatel'ialien nie
mals aufgestapelt werden, sie miissen sofort zum Trocknen weitel'gegeben 
werden. - Es ist von del' grosstell Wiehtigkeit, fUr ein schnelles und 
gleichmassiges Tl'ocknen zu sorgen. Die Ranme seien, dem jeweiligeu 
Erforderniss elltsprechend, mehr oder weniger erwarmt, stets aber gleich-
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masslg; sie seien gut ventilirt und nicht iiberfiillt. U ebermassige Hitze 
lasst bald einen Verlust an leicht fiiichtigen Substanzen, wie Karbolsaure, 
J od, J odoform, bald eine ZersetzulIg derselben, wie bei Eisenchlorid, 
Morphium eintreten. Die lYIenge del' Impragnirfiiissigkeit sei moglichst 
gering, sie selbst moglichst fiiichtig. Diese verschiedenen Wiinsche und 
Erfordernisse in Einklang zu bringen, ist Sache del' Praxis. 

Gewebe werden im Allgemeineil und sehr vortheilhaft aufgehangt; 
man zieht etwa 180 em vom Boden libel' die Halfte des Trockenbodens 
in Abstanden von 15 em Leinen. Dieselben werden zunachst durch Aus
kochen sorgfiiltig von Schlichte befreit, getrocknet und dann impragnirt, 
die Leinen des Karbolbodens durch Einweichen ill 1 procentiges Karbol
wasser, die Leinen des Quecksilberbodens durch Einweichen in 1 promillige 
wasserige Sublimatlosung: die Leinen des Salicylbodens werden mit 20 % 
Glycerinwasser macerirt, die des J odoformbodells mit Hoffmannstropfen, 
den en J od bis zur schwachen Gelbfarbung zugefiigt ist; die Leinen vom 
Eisentrockenraum werden mit eben gelb gefarbter EisenchloridlOsung und 
die vom Silberboden mit einer HollensteinlOsung von 1: 2000 behandelt. 
Die Leinen bleiben einen Tag in den betreffenden Losungen, werden dann 
in rein em Wasser gespiilt und getrocknet, - nul' die glycerinirten Leinen 
werden ohne gespiilt zu werden getrocknet. Die aus del' W ringmaschine 
gekommenen Stoffe werden sofort in einfachen oder mehrfachen, jedenfalls 
abel' nicht in dicken Lagen glatt aufgehangt, je nach del' Lange des Stoffes 
iiber eine zwei und mehr Leinen, so dass die Enden, resp. Schleifen gleich 
lang und nicht zu tief herabhangen. Dann ist die Verdunstung, selbst bei 
wasserigen Losungen eine so schnelle infolge del' enormen Oberfiache, dass 
ein Cirkuliren del' Fliissigkeiten unmoglich ist. - Watten, welche mit del' 
Irrigatorspritze impragnirt und dann gepresst wurden, enthalten nicht soviel 
Fliissigkeit, dass diese nach tiefer hangenden Schichten abfiiessen konnte; 
sie werden deshalb ebenfalls breit aufgehangt getrocknet. Leinen sind 
hierzu nicht empfehlenswerth, die Watte bleibt an denselben leicht haften. 
Besser sind 21/2 em starke, vierkantige, 160 em lange Stangen aus weichem, 
harzfreiem, altem Holze. Sie werden in Wasser ausgelaugt und un tel' 
haufigem Benetzen mit Wasser langere Zeit del' Luft und Sonne ausgesetzt. 
Die Stangen werden mit del' dariiber geschlagenen und beiderseits gleich 
tief herabhangenden Watte auf zwei horizontale, 150 em von einander ent
fernte und in Hohe von 180 em mit Haken an del' Decke befestigte Riegel 
gelegt. Die einzelnen Stabe werden nieht so nahe auf einander geriickt, 
dass sich die Vliesreihen beriihren. - Durch Eintauehen in Fliissigkeiten 
impragnirte Watte in ganzen Vliesen ist nicht durch Aufhangen zu trocknen 
die Fliissigkeit wiirde ablaufen; und wollte man das durch haufiges Wenden 
vermeiden, so wiirde viel Arbeit und Materialverlust entstehen, die Vliese 
wiirden unansehnlich und kamen viel zu viel mit Menschenhanden in Be
riihrung und ein tadellos gleichmassiges Fabrikat erzielte man doch nicht. 
Solche Watte ist in horizontaler Lage, auf holzernen Rahmen von 2 m 

Z eli s, Verbanustojf - Materialien. 6 
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Lange und 80 cm Breite, mit Querleisten von 20 cm Abstand ausgebreitet, 
zu trocknen. Die Rabmen sind aus trocknem, barzfreiem und gut aus
gelaugtem Holze hergestellt: sie diirfen keine Eisentheile enthalten und 
sind, wenn notbig, mit Messingnageln zu nageln. Die Rahmen werden in 
eillem aus Riegeln und Latten bergestellten Reposit.orium, von allen Beiten 
zuganglicb, untergebracht. Die Enden der Vliese sind anfangs einzu
scblagen und erst spateI' , wenn ein Abfliessen nicht mehr zu befiircbten 
ist, zu strecken. - Holzwollwatte, Jute in Vliesen, welche nicbt aufgebangt 
werden konnen, weil sie leicht zerreissen, sind ebenfalls auf solcben Hiirden 
zu trocknen. - Unzusammenhangendes Material, wie ungekrempelte Baum
wolle, Leinencbarpie etc. ist auf Hiirden, bestehend aus Holzrabmen und 
Boden aus reiner, gewascbener Packleinewand, zu trocknen. - AIle mit 
atberischen und weingeistigen oder vorwiegend solchen Fliissigkeiten ge
trankten Materialien sind im Interesse del' besseren Aufbewabrung nie
mals vollstandig auszutrocknen; mit wasserigen odeI' hauptsachlich wasserigen 
Losungen hergestellte dagegen sind bis zur Trockenbeit in den Trocken
riiumen zu belassen. AIle Fabrikate sind behutsam abzunehmen, besonders 
die Gewebe nicht von den Leinen zu zerren und glatt zusammengelegt in 
die Aufbewabrungsbebalter zu scbaffen. 

Dann ist die Heizung abzustellen, gut zu liiften und zu reinigen. 

H. Die Procentuirung. 
Die Procentuirung ist zunachst von zwei Gesichtspunkten aus zu 

betrachten; bezieht sie sich auf Materialien, die nach Gewicht verkauft 
odeI' auf solche, die nach Maass gehandelt werden? Fiir erstere ist die 
Dosirung eigentlich IdaI'. 100 g, sagen wir 10procentige J odoformwatte, 
sollen 10 g J odoform enthalten, urn 10 procentig zu sein, ob nun auf 
J odoformwatte odeI' auf Verbandwatte berechnet, will icb zuniichst un
erortert lassen. Die schulgebrauchliche Berechnung ist unbest.reitbar die, 
dass in 100,0 einer 10procentigen Jodoformwatte 10,0 Jodoform enthalten 
sein sollen. Diesel' Berechnung wiirde auch die Praxis beistimmen, wenn 
es eben unter allen Umstanden richtig ware, dass Jodoformwatte aus Jodo
form und Watte und nichts anderem bestiiude. Die Moglichkeit, dass 
sie nul' diese beiden Komponenteu enthalt, ist vorbanden, wahrscheinlicher 
abel' ist, dass sie noch Feuchtigkeit. enthalt, herriihrend aus del' nicht im 
Exsikkator, sondern in gewohnlicheu Vorrathsraumen aufbewahrten Ver
bandwatte. Die fertige Watte wird sich vielleicht zusammensetzen aus 
89,1 Watte, 0,9 I<'euchtigkeit und 10,0 Jodoform. Von einem anderen 
Fabrikanten, dem daran gelegen ist., dass seine J odoformwatte beim Lagern 
nicht durch Ausstreuen an Gehalt verliert, bezogen, wird sie 5 0: 0 Glycerin 
als Fixirungsmittel enthalten und nun in 100 Theilen bestehen aus etwa 
81,6 Watte, 4,2 Glycerin, 4,2 Feuchtigkeit und 10,0 Jodoform und bei 
einem dritten Fabrikanten, del' mit 5 % Glycerin nicht auszukommen glaubt 
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und 7 % Glycerin zur Fixirung erforderlich halt,aus 79,0 Watte, 5,5 
Glycerin, 5,5 Feuchtigkeit und 10,0 J odoform. Ein viertel' Fabrikant be
niitzt auch Glycerin als Fixirmittel; er glycerinirt indess nicht erst die 
,Vatte, verwendet und berechnet auch nicht glycerinirte ,VaUe, sondern 
Verbandwatte und impragnirt gleichzeitig mit J odoform und Glycerin. Er 
tl'ocknet sein Fabrikat scharf aus und erhiilt etwa als Ausbeute 1050 g, 
wird also, riickwarts gerechnet, nul' eine 9,5 procentige J odoformwatte 
fabricirt haben. Ein funfter arbeitet nach derselben Methode, er will abel' 
'lin vollgewichtiges Praparat nicht nul' abliefern, er will auch, dass sein 
Fabrikat dies en Gellalt bei del' Aufbewahrung behalt, er nimmt entweder 
etwas mehr Glycerin, vielleicht auch etwas Kolofon, odeI' trocknet nicht 
scharf aus, um nicht schon beim Trocknen Jodoform zu verlieren, er wird 
lloch mehr Ausbeute erzielen, dafUr aber auch -einen geringeren Procent
gehalt an J odoform in dem fel'tigen Praparat. So ist eine genaue Dosirung 
unmoglich. Moglich ist sie nul', wenn sie auf reine trockene Verbandwatte 
bezogen wird. Und diese Dosil'llng hat sich in del' Praxis als aUein be
wahrt beflllJden. Sie iiberlasst es jedem Fabrikanten, welche und wie viel 
Fixirmittel er anwenden will und giebt ihm dennoch eine ganz bestimmte Norm. 

Verwickelter ist die Frage del' Procentuil'ung bei del' Impragnation 
.del' Stoffe, del' ,Vebwaaren, die nicht nach Gewicht, sondel'll nach Maass 
gehandelt werden; sie ist hier meist viel weniger wichtig, als die ]!'rage 
nach dem wirklichen Gehalt an Antisepticum. Sagte ieh schon bei del" 
Priifung del' unimpragnirten Gewebe, dass ihre Werthseha.tzung in del' 
Hauptsache von drei Faktorcn abhangig sei, del' Fadenstellung odeI' del' 
Diehte des Gewebes, von del' Fadenstarke nnd von del' Breite des Stoffes, 
so gilt dies in erhohtem Maasse bei del' Bewerthung del' impragnirten 
Fabrikate und besonders del' hoehproeentig mit kostbaren Chemikalien ge
trankten. Ieh habe hierbei hauptsaehlieh .I odof'H·mgaze im Auge, die in 
,den letzten .J ahren so haufig als minderproeentig befunden wurde. Ganz 
auffallend war und ist mil' hierbei die Thatsache, dass die nachpriifenden 
Chemiker ihr Augenmerk immer nul' auf die Bestimmung des Pro cent
gehaltes, eines doch nur relativen Gehaltes richteten und wedel' die viel 
wichtigere Frage naeh dem wirkliehen Gehalte an einer Maasseinheit Anti
septicum stellten, noeh beantworteten. Und doch 'hat die Bestimmung des 
letzteren bei del' Absehatzung einer J odoformgaze mehr Interesse als eine 
auf 1/2, ja oft sogar auf 1 - 2 % genau ausgefiihrte Proeentbereehnung. 

Vorausgesetzt, dass die Stoffe nach demselben Prineip wie die Watten 
impragnirt, d. h. bei 10 proeentiger .T odoformgaze auf 100,0 hydrophilen 
Mull 10,0 .Iodoform verwendet werden, so ist es klar, dass bei vollig 
riehtiger und gleicher Proeentuirung cler versehiedenen Handelsmarken del' 
\Verth del' letzteren ein sellr ungleieher sein kann und dass derselbe ab-
111ingig ist von dem wirklichen Gehalt an .Iodoform. 

Es ist ein grosser U nterschied, ob zur Impragnirung 80, 90 odel' 
100 em breiter hydrophiler Verbandstoff genom men wird, ein grosser Unter-

6"' 
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sehied, ob diesel' Stoff im Quadrateentimeter 10 X 8 odeI' 12 X 10 oder 
14 X 13 Faden ete. enthalt. 

Bei 80 em 90 em 100 em Breite 
wiegt 1m Stoff, 10 X 8 fadig, ea. 21,0 24,0 26,0 

" 
1m 

" 
12 X 10 " " 

23,5 26,0 29,0 

" 
1 m 

" 
14 X 13 

" 
26,5 30,0 33,0 

Es wird also 1 m aus solehen Stoffen hergestellter 10 % J odoformgaze 
enthalten 2,1 2,4 2,6 Jodoform 

2,35 2,6 2,9 
" 2,65 3,0 3,3 
" odeI' mit anderen Wort en 1 m einer 6,35 proeentigen .T odoformgaze von 

100 em Breite und 14 X 13 Fadenstellung wird ebensoviel J odoform ent
halten als 1 m einer 10proeentigen Jodoformgaze von 80 em Breite und 
10 X 8 l!'adenstellung (3,3 : 2,1 = 10 % : x %). Und da del' Preis des 
100 em breiten, 14 X 13fadig'm Mulls ein wesentlich hoherer ist, als del' 
des 80 em breiten, 10 X 8 fa,digen, ersterer bei del' nassen Impragnirung 
ausserdem mehr Aetherweingeist erfordert als letzterer, so wiirde als 
Resultat diesel' Zusammenstellllng das hervorgehen, dass eine 6,36 procentige 
100 em breite, 14 X 13fadige .Todoformgaze hoher zu bewerthen ist, als 
eine 10proeentige, 80 em breite und 10 X 8fadige; odeI' eine lOprocentige 
J odoformgaze ersterer Art wiirde genau so viel J odoform enthalten wie 
eine 15,7 proeentige J odoformgaze von del' letzteren Qualitat (2,1 : 3,3 

= 10 % : x °iu)' 
Es ware also del' Fall sehr leicht moglieh, dass eine aus tiber allen 

Zweifel erhabener Quelle herstammende 10 procentige J odoformgaze, welehe 
durch irgend ein Versehen, sei es unzweekmassige odeI' lange Aufbewahrung, 
1/2 odeI' 1 010 J odoform verloren hatte, immer abel' noeh 3,13 odeI' 2,97 
J odoform in 1 m enthalt, gegen eine vollproeentige, jedoeh nul' 2,1 J odo
form enthaltende als minderwerthig ange8proehen wird. 

Nul' im Vergleich mit. dem wirklichen Gehalt giebt del' Pro cent
gehalt ein riehtiges Bild von dem Werthe einer impriignirten 
Gaze. 

Falle, wie del' eben besproehene, und noeh krassere, sind in den 
letzten J ahren bei del' Gegeniiberstellung verschiedener Handelsmarken 
vorgekommen; und um derartige, mindestens einseitige Beurtheilungen 
ihrer Fabrikate unmoglieh zu machen, haben einige hochaehtbare Fabriken 
dem Proeentgehalte del' impragnirten Stoffe den wirkliehen Gehalt in 1 m 
Stoff beigefiigt, - jedoeh auffalliger Weise ohne viel N achahmung zu 
findell. - Wie wichtig abel' ein derartiges Verfahren ist, geht aus dem 
Gesagten hervo1', und darum verlange jeder Xaufer von seinem Fabri
kanten oder Lieferanten diese Angabe; und urn jede Missdeutung zu 
vermeiden, verlange e1' als Aufdruck die Gehaltsangabe in 1 m Stoff. 
nicht nul' die die Angabe desselben fiir 1 qm, weil 1 qm und 1 m 
Stoff nicht nothwendig das Gleiche sind. 
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So und nul' so, werden minderwerthige Praparate, zu denen ieh nieht 
nul' die minderprocentigen rechne, am ehesten aus dem Handel versehwinden, 
odeI', wo das nicht nothig, odeI' nicht moglich ist, die ihnen gebiihrende 
Beurtheilung erfahren. 

Und da die von del' Praxis anerkannte und in del' Praxis eingefiihrte 
Proeentberechnung, wie ich schon hervorhob, mit del' schulgebrauchlichen 
nieht iibereinstimmt, so werden Misshe11igkeiten iiber ihre Bereehtigung 
durch Angabe des wahren Gehaltes beseitigt. Findet dann ein nach diesel' 
Berechnung impragnirtes Fabrikat nachpriifender Chemiker, mit mehr 
theoreiischen als praktischen Erfahrungen, nach seiner Berechnung einen 
anderen, niedrigeren Procentgehalt, so sind, falls derselbe mit dem an
gegebenen wirklichen Gehalt iibereinstimmt, Fabrikant und Verkaufer 
jederzeit riickenfrei. 

Man konnte mir bei del' von mil' befiirworteten Procentberechnung 
vorwerfen, sie sei durchaus unlogisch und nicht gebrauchlieh; diesen V or
wurf mochte ich im V oraus widerlegen. Bei dem antiseptisehen Verband
material treten in Wirksamkeit die sallgenden, polsternden und filtrirenden 
Eigenschaften des Stoffmaterials und die antiseptisehen .Eigenschaften, des 
chemisehen Korpers, nur sie beide, Antiseptieum und Stoff bedl~gen 
die "\Virkung und den "\Verth des Vel'bandmaterials, aile anderen Zuthaten sind 
nebensachlich, ohne Heilwerth. Von der Menge des Stoffes hangt das 
Saug-, Polsterungs- und Filtrirvel'mogen, von der Men g e des Ant i s e p t i
cum s die desinficirende Kraft des Praparates ab, je nachdem die eine oder die 
andere Menge vorherrscht, wird die eine oder die' andere Kraft iiberwiegen, 
und das Verhaltniss beicler Krafte zu einander soll die Pl'ocent
bezeiehnung ausdriieken. - Bei den Salbenmullen sind es Fett und Antisep
tieum, nieht Stoff, Fett und Antisepticull1, deren Verhaltniss zu einander die 
Procentbezeichnung ausdriickt. Ein 10 %iger .T odoformsal ben mull ent-halt 
nicht auf den fertigen Salbenmull bereehnet 10"/0 Jodoform, sondern 
nur in der Fettmasse. Fett und Antiseptieum sind hier die wirksamen 
Komponenten und werthios ist der M u11; die wirksame Kraft wird ausgedruckt 
uurch das Verhaltniss von FeU zu Antiseptieurn, - in den antiseptisehen 
Verbandstoffen von Stoff zu Antisepticum. 

I. Die Chemikalien. 

1. Acidum benzoicum, Benzoesaure. C6 Hn COOH. 

Weisse, weiche, biegsame, perlmutterglanzende Blattchen odeI' Nadeln 
von eigenthiimlichem Geruch und steehendsusslichem, kratzendern Gesehmaek. 
Benzoesaure rothet blaues Lakmllspapier nur sehwaeh; erhitzt schmilzt 
sie bei 120°, sllblimirt bei 145 ° und siedet bei 250°. An del' Lllft er
bitzt entwickelt sie weisse, die Schleimhallte stark reizende Darnpfe, brennt 
mit gelber, russender Flamme und verfluchtigt sich vollstandig. Sie lOst 
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sich III ca. 300 Theilen kaltem und 20 Theilen heissem Wasser und ist mit 
den Wasserdampfen fliichtig. In Aether und Alkohol ist sie leicht lOslich, 
ebenso in Alkalien und wird in diesel' Lasung durch Sauren gefallt. Die 
neutrale Lasung giebt mit Eisenchlorid quantitative Fallung von gelb
braunem, sebr voluminasem benzoesaurem Eisen. 

2. Acidum boricum, Borsaure. B(OH)s. 

\V eisse, glanzende, fettiganzufiihlende, geruchlose, bitterlichkiihlend 
scbmeckende Krystallblattchen. Borsaure reagirt schwach sauer und farbt 
nichtsdestoweniger, gleich den Alkalien, Curcumapapier braunroth, selbst 
in salzsaurer Lasung. Beim Erhitzen blaht sich die Borsaure auf, verliert 
Wasser und bildet zunachst die Metaborsaure B02 H, weiterhin B \ 0 7 H2, 

von del' sich del' gewahnliche Borax ableitet und in der Gliihhitze hinter
bleibt als durchsichtige, feuerbestandige, glasartige Masse B2 0 3• Borsaure 
ist lOslich in 25 'l'heilen kaltem, 3 Theilen kochendem Wasser und ver
fliichtigt sich mit den W asserdampfen; sie lOst sich in 15 Theilen Spiritus, 
und diese Lasung brennt mit griiner Flamme, und leicht in Glycerin. 
Auch beim Verdampfen del' weingeistigen Lasung verfliichtigt sich Bor" 
sanre, weshalh diese beim Impragniren VOl' del' wassrigen, znmal heissen 
odeI' kochelldheissen Lasung keinen Vorzug hat. Fiir hochprocentige 
Impragnirungen ist die letztere al1ein anwendbar. 

:1. Acidum carbolicum, Karbolsaure, Phenol. C6 H" OH. 

Farblose, nadelig-krystallinische Massen von durchdringendem Geruch 
und brennend-atzendem Geschmack. Gegen Lakmuspapier verhalt sich die 
Karbolsaure indifferent. Sie ist bei jeder Temperatur fliichtig, schmilzt 
bei 37°, siedet bei 183°, lasst sich erhitzt entziinden und brennt mit 
russender Flamme. Sie lOst sich in 20 Theilen Wasser, sehr leicht in 
Alkohol, Aether, Glycerin und Fetten. Mit dem zebnten Theile Wasser 
bildet die krystallisirte Karbolsaure eine alige, farblose bis schwach gelbliche, 
stark lichtbrechende Fliissigkeit, das Acidum carbolicum liquefactum, 
das in seiner Verwendung beq uemer ist als die krystallisirte Sanre. Diese, 
nochmehr die verfliissigte farben sich am Licht und an del' Luft roth, -
welche Zersetzung hier stattfindet, ist noch nieht festgestellt, doch seheint 
dabei del' Ammoniakgehalt del' Luft eine Rolle zu spielen. Rothgewordene 
Karbolsaure befreit man zunaebst dureh Abtropfen von den stets dunkleren 
fliissigen Antheilen, schmilzt bei gelinder "Warme die Krystalle und Hisst 
bei nieht zu niedriger Temperatur auskrystallisiren, die dunklere Mutter
lauge ablaufen und wiederholt das Umkrystallisiren und Entfernen del' 
Mutterlaugen, bis die Krystalle fast farblos erhalten werden. Die Aus
beute an solchen ist ziemlich gross. Die gefarbten Antheile sind zum 
Impragniren ungebleichter Jute verwendbar. Auf del' Haut erzeugt Karbol
saUl'e Brennen; die Brandstellen werden heim Benetzen mit Wasser weiss 
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und erhaben, spater glanzend roth und schuppen sich dann ab, sofort auf
gelegte Spirituskompressen heben alle diese Erscheinungen auf. 

Stark verdiinnte, wassrige Eisenchloridlosung farbt Karbolsaure violett, 
doch kommt diese Reaktion auch anderen Verbindungen zu, weit empfind
licher und charakteristischer ist das Verhalten einer sehr verdiinnten 
Karbolsaureli:isung gegen sehr verdiinntes Bromwasser, es falIt in krystallini
schen Flocken weisses, intensiv riechendes Tribromphenolbrom aus. 

1m Phenol 0u Hn OH ist der Wasserstoff c1er Hyc1roxylgruppe du1'ch 
Metall ersetzbarj c1iese meist li:islichen Phenylate sind seh1' bestanc1igj 
ihnen entsprechen c1ie homologen Kresylate, welche sich in den c1'eolin
artigen Gell1ischen vorfinc1en. - Tritt an die Stelle des Hydl'oxylwasser
stoffs ein Saurerac1ikal, so entstehen c1ie Phenolsauren odeI' PhenyJather, 
z. B. 0[; Ho 0 (S03 H) = Phenolschwefelsau1'e, wasserloslich, die sich in 
einigen O1'eolineu vorfinc1et und c1eren Zinksalz unte1' c1em Namen Zincum 
sulfocarbolicum officinell ist. -

4:. Acidum chromicum,Chromsaure. Or 03' 

Dunkel1'othe, lockere KrystalIe mit griinlichem Glanze unc1 herbsaurem 
Geschmack. Ohromsaure zerfliesst an del' Luft zu einer dunkelbraunen 
FIiissigkeit, c1ie wie koncentrirte Schwefelsaure organische Korper, Haut., 
Papier etc. zerstort. Sie wirkt energisch oxyc1irenc1, zersetzt sich beim 
Erhitzen in c1unkeIgriines Ohromoxyc1 unc1 Sauerstoff, in Wasser ist sie 
sehr leicht IosIich. Mit den AlkaIien bildet sie IosIiche gelbe, neutrale 
unc1 losliche rothe, saure Salze j letztere entstehen in den Losungen del' 
ersteren durch jec1e Saure. Mit c1en Erden und MetalIen bildet sie schwer
losIiche oc1er unlosliche, meist gelbe oder rothe SaIze. 

Eine wassrige Losung c1er Ohromsaure wirc1 nach ZURatz von etwas 
Salzsaure c1urch Alkohol griingefarbt, schneller beim Erwarmen. Hierbei 
wirc1 c1ie Ohromsaure zu Ohromoxyc1 reducirt. 

Mit organischen Stoffen darf die Ohromsaure nul' in starker Ver
c1iinnung in Beriihrung kommen. 

5. Acidum picrllllCum, Pikrinsiiure, Trinitrophenol. 
OH2 (N02)sOH. 

GeIbe, geruchlose, unangenehm bitter schmeckende BIattchen. Pikt'in
saure verhalt sich wie eine Saure, sie liefert schon krystallisiI'enc1e gelbe 
odeI' rothe Salze, die beim Erhitzen unc1 in Mis chung mit oxydablen 
Korpern heftig explodiren. Sie schmiIzt bei 122°, vorsichtig erhitzt subIi
mirt sie, rasch erhitzt verpufft sie. Sie lost sich in 20 Theilen kaltem, 
leichter in heissem Wasser, ist auch loslich in Alkohol unc1 Aether. 
Die wassrige Losung farbt Wolle und Seide schon gelL, nicht aber Baum
wolle. 
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6. Acidum salicylicum, Salicylsaure, Ol'thooxybenzoesaure. 
06 H 4(OH)000H. 

Ein leichtes weisses krystallinisches Pulver odAr zarte, gHinzendweisse, 
nadelformige Krystalle; sie sind geruchlos, reizen abel' heftig die Nasen
schleimhaute; sie schmecken siisslich sauer, scharf. Bei vorsichtigem Er
hitzen schmilzt die Salicylsaure unverandert bei 156°, starker erhitzt 
spaltet sie sich vollstandig in Kohlensaure und Phenol. Sie lost sich in 
etwa 550 Theilen kaltem und 20 Theilen heissem Wasser, noch leichter 
in Alkohol und Aether. Koncentrirte, besonders heisse, spirituose Losungen 
greifen die Haut heftig an; sie wi I'd weiss, pergamentartig und stirbt ab; 
am bequeIllsten verarbeitet sich eine kalte, wassrig-weingeistige Losung. 
Als Fixirungsmittel fUr die leicht ausstaubende und dann heftiges Niesen 
erregende Saure ist Glycerin am geeignetsten. 

Verdiinnte Eisenchioridlosung farbt Salicylsaure violett; die Alkali
salze sind leicht loslich; mit Bromwasser giebt sie die Tribromphenol
reaktion. 

7. Acidum tannicum, Gallusgerbsaure, 'l'annin. 
C6 H2 . (OH)s . 00 

OoH2 • OOOH. (OH)2. 0 

Tannin besteht, chemisch betrachtet, aus 2 ·Molekiilen Gallussaure 
minus 1 lYIolekiil Wasser. Es bildet ein weissgelbliches, sehr lockeres 
Pulver obne Geruch, von herbem. zusammenziehendem Gescbmack. In 
feuchter Luft farbt es sich dunkleI'. In Wasser ist es leicht und in grosser 
Menge loslich, auch loslich in 2 Theilen Spiritus und 8 Tbeilen Glycerin. 
Reiner Aether lost es nicht auf. Schiittelt man Tannin mit wasserhaltigem 
Aether, so scheidet sich eine syrupdicke, tanninhaltige Losung ab, mit 
welcher sich del' iibrige Aethel' nicht vermischt. Setzt man zu diesel' aus 
2 Schichten bestehende Fliissigkeit Wasser, so bilden sich 3 Schichten, 
die sich auf Zusatz von Spiritus vermischen. - Die wassrige Losung 
reagil't sauer; Kochsalz schlagt damus die Gerbsaure nieder, Eisen farbt 
sie blau. Beim Erhitzen an del' Luft verkohlt sie ziemlich leicht 
und verbrennt ohne Riickstand; mit J od farbt sie sich purpurroth; mit 
Oynkanlium giebt sie keine Reaktion. 

8. Actol, Argentum lacticum, milchsaures Silber. 
CHOH 

ORo < COOAg. 

Ein zartes, weisses, sehr lichtempfindliches, III 15 Theilen Wasser lOs
liches Pulver. 
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9. Aether, AethyHither, Schwefelather. 

Eine wasserhelle, leichtbewegliche, eigenthiimlich-geistig riechende, 
kiihlend-bitter schmeckende, durchaus neutrale Fliissigkeit von 0,725 spec. 
Gewicht. Aether verdampft unter grosser Kalteerzeugung sehr leicht und 
vollstandig, ohne Riickstand und ohne Geruch zu hinterlassen; er siedet 
bei etwa 35°, ist leicht entzii.ndlich. Mit Luft gemischt verursachen seine 
Dampfe, entziindet, heftige Explosionen. Aether ist in Wasser etwas 
liislich, in jedem Verhaltniss in Alkohol, fetten und atherischen Oelen, 
unloslich in Glycerin; er selbst ist Losungsmittel fiir eine Menge Korper, 
wie .T od, Brom, .T odoform, fUr viele Metallchloride, wie Eisenchlorid und 
Sublimat, fUr die meisten organischen Sauren, wie Benzoesaure, die Fett
sauren, fiir die meisten Harze und die atherischen Oele. In del' Warme 
dehnt sich del' Aether 8ehr stark aus; er ist deshalb im Kiihlen und VOl' 
Licht geschiitzt niemals in ganz gefiillten Fla8chen aufzubewahren. Die 
Ji'laschen sind c1icht verschlossen zu halten. 

10. Airol, basisch gallussaures Bismutoxyjodid. 
C H < COO.Bi(OH).T 

6 2 (OH)3' 

Airol bildet ein feines, graugriines, geruch- unll geschmackloses Pulver. 
Es ist lichtbestandig in trockener Luft; in feuchter Luft farbt es sich, 
besonders wenn dem Licht aU8gesetzt, roth unter Abspaltung von .Tod. 
Es enthalt 44,5 % Bismutoxyd und 24,8 °10 .T od. In allen indifferenten 
Losungsmitteln ist es unlOslich, loslich in Aetzalkalien und Mineralsauren. 
Beim Erhitzen mit koncentrirter Schwefelsaure oc1er Salpetersaure wird 
.Tod frei; auch aus del' Losung in verdiinnter Salzsaure nimmt Chloroform 
.Tod auf; Schwefelwasserstoff fallt aus diesel' Losung schwarzes Schwefel
bismut. Mit Eisen farbt es sich schwarz. -

11. Albumen oyi siccum, trockenes Hiihnereiweiss. 
Glanzenc1e, gelbliche,durchsichtige, gummiartige, zerreibliche, geschmack

und geruchlose, schwach alkalische Massen. Trocknes Eiweiss ist in kaltem 
Wasser leicht loslich und giebt dam it eine schleimige, beim Schiitteln 
schaumenc1e Fliissigkeit wie im urspriinglichen Zustanc1e. Die wassrige 
Losung ist nicht haltbar; beim Erwarmen c1erselben koagulirt es, es gesteht 
zu einer festen, weissen, elastischen Masse, c1ie nunmehr in Wasser unlOslich 
id; fiir 1 - 3 % ige Losungen liegt die Gerinnungstemperatur bei etwa 60 ° C. 
1m offen en Feuer blaht sich c1as Eiweiss auf, verbreitet c1abei einen Geruch 
nach verbrannten Federn, schwarzt sich, entfiammt, giebt eine schwer ver
brennliche Kohle unc1 schliesslich 6 % anorganische Salze. - Salzsaure 
erzeugt in del' EiweisslOsung einen weissen Niederschlag, ebenso Tannin. 
Mit Alaun, mit vielen Metallsalzen entstehen uniosliche Niederschlage; 
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ein U eberschuss des Salzes, auch ein U eberschnss Eiweiss losen dieselben 
meistens wieder auf. (Sublimat-Eiweiss!Osung). 

12. Alumnol, (J- naphtoldisulfosaures Aluminium. 
AI2 3010 H 5 0H(SOS)2. 

Ein weisses, geruchloses, adstringirend scbmeckendes, in Wasser und 
Glycerin leicht, in Weingeist nur wenig losliches, licht- und luftbestandiges 
Pulver. Mit Eiweis giebt es einen in iiberschiissigem Eiweis loslichen weissen 
Niederschlag. 

13. Ammonium chloratum, Salmiak. NH! 01. 

Ein weisses, zahes, schwerzerreibliches, neutrales, luftbestandiges 
krystallinisches Pulver ohne Geruch, von stechend salzigem Geschmack. 
Der Salmiak lost sich sehr leicht in Wasser und entwickelt hierbei eine 
betrachtliche Kalte; in Spiritns, lOst er sich nul' im Verhaltniss zu dessen 
Wassergehalt. Mit Metallchloriden bildet er gerne Doppelsalze, die wie 
das Quecksilberammoniumchlorid, Alembrotsalz, in Wasser leicht !Oslich, 
sind. Mit einem fixen Alkali zusammen gerieben, entwickelt er Ammoniak. 
In del' Ritze ist er ohne Zersetzung und zwar vollstiindig fliichtig. Giebt 
er ausserdem mit Schwefelwasserstofl' und mit Schwefelammon keine Reak
tion, so ist er von geniigender Reinheit. 

H. Amyloform, Formaldehydstarke, 
ein Kondensationsprodukt der Starke mit Forrnaldehyd, stellt ein zartes, 
weisses, geruch- und geschmackloses Pulver dar. Es ist unloslich in 
Wasser und den gewohnlichen Losungsrnitteln und kann ohne Zersetzullg 
bis 180 0 erhitzt werden. 

11). Amylum Tritici, Weizenstarke, Amidon, 
gehOrt in chemischer Beziehung zu den in Wasser unloslichen, kalische 
Kupferlosung nicht reducirenden und das polal'isirte Licht nicht dl'ehenden 
Kohlehydraten. 

Die kaufliche Weizenstiirke bildet blendendweisse, unregelmassige, 
eckige beirn Zerreiben ein zartes, knirschendes Pulver gebende Stiicke. 
Sie ist geruchlos, geschmacklos, neutral, luftbestiindig. Lufttrocken kann 
sie bis 20 % Feuchtigkeit entha,lten. In kaltem Wasser, Alkohol und 
Aether lost sie sich nicht. In kochendem Wasser quillt sie auf und gieht 
mit 90 Theilen desselben einen steifen, durchsichtigen Schleim, den Kleister, 
del' auch nach Zusatz von Salzsaure geruchlos bleibt, - zum Unterschiede 
von Kartoffelstiirke, welche unter denselben Bedingungen einen undurch
sichtigen, nach unreifen Bohnen riechenden Schleim giebt. Bei etwa 
200 0 geht Weizenstarke in Dextrin iiber; bei noch hoherer Temperatur 
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zerfallt sie vollstiindig und hinterlasst schliesslich nicht mehr als 0,5 % Asche. 
Unter dem Mikroskop besteht sie aus linsenformigen, mit koncentrischem 
N abel versehenen Kornchen. Mit.T od farbt sie sich blau. 

16. Aqua destillata, destillirtes Wasser. 
Ein farb-, geruch- und geschmackloses Wasser von neutraler Reaction, 

welches beim Verdampfen nicht den geringsten Riickstand hinterlasst, 
ist fUr alle Falle ausreichend. 

17. Argentol, Argentum chinaseptolicum (diaphtolicum), 
oxychinolinsulfosaures Silber. 

-OH=OH. 
0 0 R2 OR . Ag S03 I 

----N=OH. 

Ein gelbes, fast geruchloses, in Wasser, Alkohol und Aether sehr 
schwer losliches Pulver. Das Argentol ist ein reizloses, abel' sehr labiles 
Silberpraparat, das schon beim Kochen mit Wasser metallisches Silber 
in hochst feiner Zertheilung abspaltet. Mit Eisenchlorid giebt es eine 
blaugriine Reaktion. Es soll 31,7":0 metallisches Silber enthalten. Wi I'd 
Argentol mit etwas Salpete]'saure abgedunstet und dann in schwach 
salpetersaurehaltigem Wasser gelOst, so scheidet Salzsaure weisses, kasiges, 
in Ammoniak losliches Ohlorsilber abo Es ist VOl' IJicht geschiitzt aufzu
bewahren. 

18. Argentum, Silber. Ag. 

Blattsilber sowohl wie Silberschwamm werden III neuerer Zeit als 
Antiseptica verwendet. Letzterer bildet ein zartes, mattes, grauschwarzes, 
schwammiges Pulver ohne Metallglanz, ersteres, das Blattsilber, stark 
metallisch glanzende, weisse, sehr geschmeidige und diinne Blattchen. 
Salzsaure greift das Silber nul' oberflachlich an, es mit einer Schicht 
weissen Ohlorsilbers bedeckend; Schwefelwasserstoff braunt die Oberflache. 
Konc. Schwefelsaure lost es erst in del' Ritze uuter Entwickelung von 
schwefliger Saure. Da8 beste Losungsmittel fUr Silber ist Salpetersaure, 
welche es in del' Kalte vollsUindig lost. Diese Losung, in einem Uhrglase 
auf schwarzer Unterlage bewirkt, solI klar sein, ohne weissliche 'rriibung, 
von Zinn herriihrend; sie soli, auf weisser Unterlage betrachtet, farbl08 
sein, auch nach Zusatz von Ammoniak, nicht blau durch Kupfer. 

19. Argonin, 
eine Kasein -Silber-Verbindung mit 4,28 % metallischem Silber, bildet ein 
feines, weisses, neutrales, am Licht sich leicht zersetzendes Pulver. Es 
ist in kaltem Wasser schwer, in heissem Wasser leicht lOslich. Die 
wassrige Losung, welche etwas opalisirt und nicht haltbar ist, stellt man 
in del' Weise her, dass man das Argollill, mit etwas kaltem Wasser voll-
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standig benetzt und verriihrt, mit kochendheissem Wasser auflost und die 
Losung durch Glaswolle filtrirt. Alkalien, Alkalichloride, Eiweisslosungen 
geben damit keinen -Niederschlag, hellen im Gegentheil die Losung auf; 
Schwefelalkalien farhen die Losung dunkler, ohne dass sieh Schwefelsilbe1' 
abseheidet; Sauren zerlegen es in seine Bestandtheile; in del' sauren Losung 
ist das Silber wie gewohnlich naehweisbal'. 

20. Aristol, Ditbymoldijodid. (06 H~ OJ ORa 03H7 
\06H2 OJ ORs 0 3 R7 

Ein zartes, rothlichbraunes Pulver, das sich am Licht und III del' 
Warme leieht zersetzt. Es ist unloslieh in Wasser, Alkohol und Glycerin 
und lost sieh leicht in Aether und fetten Oelen. Aus del' atherisehen 
Losung wi I'd es dureh Alkohol gefallt. Es enthalt 45,8% Jod. Es ist 
dunkel und kiihl aufzubewahren. 

21. Auramin, Pyoktaninum flavum, P.voktanin, gelb. 
Ein gelbes, wasserlosliehes Pulver. Diesel' Farbstoff wird schon durch 

sehr verdiinnte Sauren zerstort; er ist ziemlich lieht- und seifeneeht und 
lost sieh in Wasser und Alkohol. 

22. Balsamum Peru vi anum, Perubalsam. 
Eine klare,. roth braune, olige, angenehm vanilleartig riechende, anfangs 

mild, dann scharf und gewiirzig schmeckende Fliissigkeit von 1,140 spec. 
Gewieht. Perubalsam klebt nicht, lasst sieh zwischen den Fingern nieht 
zu Faden ziehen und trocknet an del' Luft nieht ein. Mit Wasser 
gesehiittelt, ertheilt er diesem saure Reaktion. Mit dem gleiehen Gewicht 
Spiritus ist e1' klar mischbar, weiterer Spirituszusatz seheidet zunaehst 
Harz ab, das sieh in mehr Spiritus lOst. 

23. Benzoe. 
Glanzende, rothbraune, leieht zerreibliche Stiicke mit eingelagerten 

helleren bis weissliehen Kornern von sehr feinem, vanilleahnlichem Geruch. 
Benzoe lost sich in Spiritus klar bis auf geringe Pflanzenreste; diese 
JJosung trlibt sieh mit Wasser milchig und reagirt sauer. Die beste 
Randelswaare ist die Siam -Benzoe.Eisenchlorid farbt die alkoholisehe 
Losung griin. 

24:. Bismutum oxyjodatum, Bismutoxyjodid. BiOJ. 

Ein zartes, rothes, in Wasser unlosliches Pulver, mit ca. 65 % Bismut
oxyd, ist jetzt wenig meh1' gebrauehlieh. 
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25. Bismutum subnitricum, basisch-salpctersaures Bismut. 
BiO. N03 ,H2 0. 

Ein zartes, weisses, sauer reagirendes Pulver. Mit Wasser behandelt 
wird es noch basischer; in Salpetersaure lost es sich klar auf; erhitzt 
lasst es braunrothe Dampfe entweichen unO. ca. 80 % Bi2 0 3 zuriick, welches 
mit Soda reducirt ein sprodes Metallkorm giebt. Mit Wasser geschiittelt 
wird es durch Schwefelwasserstoff unO. Schwefelammon schwarz braun gefallt. 
In der ausreichenden Menge Salzsaure ge16st, erzeugt Wasser eine milchige 
Triibung, hervorgerufen durch unlosliches Oxychlorid. 

26. Oamphora, gewohnlicher oder chinesischer oder 
japauischer Oamphor. C10 HI6 0, 

bildet weisse, feste, zusammer,hangende, etwas zahe, durchscheinende, in 
klein en Stiicken durchsichtige, krystallinische Massen von eigenthiimlichem 
Geruch unO. Geschmack unO. 0,99 spec. Gewicht. Camphor verfliichtigt 
sich schon bei gewohnlicher Temperatur, er schmilzt bei 175 0, siedet 
unzersetzt bei 204 0 unO. sublimirt ohne Riickstand. Er lost sich sehr 
wenig in Wasser, leicht in Weingeist, Aether: Fetten unO. atherischen 
Oelen. - Fiir sich lasst er sich nicht zu Pulver zerreiben, leicht nach 
dem Besprengen mit Weingeist. - Er ist in luftdicht schliessenden Gefassen 
aufzu bewahren. 

27. Oera alba, gebleichtes Bienenwachs, 
unterscheidet sich von den gewohnlichen Fetten in chemischer Hinsicht sehr 
wesentlich. Sind diese Ester del' Fettsauren unO. des Glycerins, so besteht 
das Bienenwacchs aus 70 - 90 Ufo freier, in siedendem Alkohol leicht los
licher Cerotinsaure unO. 10 - 30 % Palmitinsaure-Myricylather, welcher in 
kochendem Spiritus schwer loslich ist. Die Handeswaare bildet runde, 
weisse, ziemlich harte, in del' Kalte sprode, bei mittlerer 'l'emperatur 
weiche, knetbare, lmum fettig anzufiihlende Tafeln von schwachem Geruch, 
der niemals ranzig sein darf'. \Veisses Wachs schmilzt bei 65 0 zu einer 
klaren, farblosen Fliissigkeit, starker erhitzt darf es keinen Geruch nach 
Akrolein entwickeln. Es lost sich nicht in Wasser, nicht in verdiinntem 
Spiritus, dagegen in ca. 20 Theilfln Aether, ist in jedem Verhaltniss misch
bar mit fetten unO. atherischen Oelen. 

28. Oetaceum, Walrat, 
besteht in der Hauptsache aus Palmitinsaure-Cetylester unO. enthalt keinen 
Glycerinester, darf also beim Erhitzen niemaIs Fettgeruch verbreiten. -
Es kommt in weissen, perlmutterartig gIanzenden, talkumartig anzufiihlen
den, geruch- unO. geschmacklosen, blatterig krystallinischen Massen, welche 
etwas leichter als Wasser sind, in den Handel. Walrat schmilzt bei 50 0 
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und bildet dann eine klare, fa1'blose Fliissigkeit. Es ist in Wasser unlOslieh, 
schwer loslich in siedendem Alkohol, leicht in Aether, fetten nnd athe
rischen Oelen. Das alkoholische Filtrat muss neutral sein. 

29. Chinaseptol, Diaphtol, Oxychinolinsulfosaure. 
_----CH=CH 

01;H2 .OH. SO'lH 
N = OR. 

Hellgelbe, aromatisch riechende Krystalle, welche 111 kaltem Wasser 
schwer, in 35 Theilen kochendem Wasser loslich sind; die wassrige Losung 
farbt sich mit Eisen griin, mit U ran ace tat rosa. Beirn Erhitzen verfiiichtigt 
es sich vollstandig. 

30. Chinolinum tartaricum, weinsteinsaures Chinoliu. 
(O!) H7 Nh (04 Ho Ouk 

Luftbestandige, fal'blose, seidengHtnzende, etwas nach bitteren Mandeln 
riechende Krystalle von pfeffermiinzahnlichem Geschmack. Sie lOsen sich 
in ca. 80 Theilen Wasser und 150 rrheilen Alkohol. Die Losung l'eagirt 
neutral odeI' schwach sauer. Erhitzt verbrennt das Salz ohne Riickstand. 
Es ist VOl' del' Einwirkung des Lichtes zu schiitzen. Mit Pikrinsanre giebt 
es emen gel ben , in Al kohol loslichen Niedel'schlag. 

31. Chinosol, oxychinolinsulfosaures Kalium. 
___ --CH=OH 

0r;H2 .OH.SO'lK, 
--------- N = 0 H. 

Ein gelbes, aromatisch l'iechendes krystallillisches Pulver. .Es lOst 
"ich leicht in Imltem Wassel', ist lnft- unci lichtbestal1l1ig. Beim lallgel'en 
Kochen zersetzt sich die wassrige Losung langsam in Oxychinolinsulfat 
und Kaliumsulfat. Die sehr verdiinnte wassrige Losung wircl clurch Eisen
chlorid griin gefarbt. Auf dem Platinblech erhitzt, hinterlasst es ca. 
27 010 Kali. 

32. Cocainum 1lydrochloricum, salzsaures Cocain. 
0 12 H21 NO! HOI. 

W ohl ausgebildete, farblose Prismen, ohne Geruch, von etwas bitterem 
Geschmack. Sie losen sich in ·700 'l'heilen heissem Wassel', leicht in 
Alkohol, etwas in AQther und schmelzen bei 198°. In Wasser gelost, 
·elltsteht dllrch J od ein brauner, durch Kali ein weisser, in Alkohol und 
Aether lOslichel' Niederschlag. In Schwefelsaure odeI' Salzsaure lOst 
BS sich farblos. In del' 2 Ofoigen wassrigen Losllng erzellgt ein Tropfen 
{~iner 1 %igen Kaliumpermanganatlosung nach Zusatz von 2 Tropfen ver-
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dlinnter Schwefelsaure eme violette Farbung. - Mit gleichem Gewicht 
Quecksilberchlol'Ur gemischt, farbt es sich beim Befeuchten odeI' Anhauchen 
schwarz. Die Losung macht die Zungennerven geflihllos. 

33. Colophonium, Geigenharz, 
besteht, chemisch betrachtet, in del' Hauptmasse aus Abietinsaureanhydrid. 
Es bildet ein gelblich braunes, durchscheinend glanz en des , in del' Kalte 
sprodes und zerreibliches, fast geruch- und geschll1ackloses, in del' Hitze 
leicht schll1elzendes Harz. Es ist lOslich in Alkohol, Aether und Aetzal
kalien, mit den letzteren neutrale, wasserlosliche Harzseife bildend. - Die 
helleren Sorten sind vorzuziehen und durch Schmelzen libel' gelindem 
Feuer und Koliren von pflanzlichen Rlickstanden zu befreien. Nul' derartig 
gereinigtes Colophoniull1 ist als Fixirmittel zu vfll·wenden. 

34,. Creolinum, Kreolin, 
ein Gell1isch del' hoheren Homologen des Phenols, von Pyridinen undNaphtalin 
mit einer Beimengung von Scife in Wasser. Erstel'e betragen durchschnittlich 
200/0' Eine klal'e, dunkelbraune, theerartige Losung, von ebensolchem 
Geruch und brennend-aroll1atischem Geschmack. Das specif. Gewicht ist 
1,08 - 1,085. ,Veingeist und Aether losen es in jedem Vel'haltniss zu 
einer klaren, braunen, schillernden Fllissigkeit. Mit \Vasser gieht es eine 
gelbliche, mit Glycerin eine braunliche Emulsion. 

35. Cumarin, 

dient nul' zum Desodoriren del' J odoformgaze. Farblose, zweigliedrige, 
sehr angenehm nach ,Valdmeister riech~nde, in ,Vasser kaum, in Alkohol 
und Aether leicht losliche Krystalle, welche bei 67°C schll1elzen. Del' 
Geschmack ist brennend bitter. 

36. Dermatol, Bismutum subgallicum, basisch gallussaures 
Bismut. C6 H 2 (OH)gCOOBi(OHh. 

Ein feines, citronengelbes, ziemlich schweres, geruchloses, fast geschmack
loses, nichts hygroskogisches, licht uud luft- und dampfbestandiges Pulver. 
Dermatol ist in allen gewohnlichen, indifferenten Losungsmitteln unloslich. 
- Mit verdlinntem Eisenchlorid farbt es sich blauschwarz. In Salzsaure 
lOst es sich auf: viel Wasser trlibt diese Losung milchig; Schwefelwasser
stoff und Schwefelammon fallen diese letztere schwarz. Dermatol lost 
sich in kalter N atronlauge und unterscheidet sich dadurch von basisch 
gerbsaurem Bismut; letzteres lost sich auch wedel' in del' Warme noch in 
del' Kiilte in 10 o,(} Sodaliisung, wahrelld sich das Subgallat darin schon 
in del' Kalte, leichter in del' Warme lOst. 
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37. Diaphterin, Oxychinaseptol, Oxychinolinsnlfophenylat. 
06R40R. SOSRO(06R'l. OR. OR. OR . N)2. 

Ein dem Ohinosol ausserlich sehr ahnliches Praparat. Es ist ein 
bernsteingelbes, relativ ungiftiges, nicht atzendes, krystallinisches Pulver 
von schwach aromatischem Geruch; es ist lOslich in gleichen Theilen Wasser 
und noch bei 100 0 bestandig. Vom Ohinosol unterscheidet es sich dadurch, 
dass es sich beim Verhremien anf Platinhlech vollstandig verfliichtigt. Mit 
Eisenchlorid farht es sich schwarzgriin. 

38. Dijodoform, Tetrajodathylen. OJ2 = OJ2. 

Ein durch Einwirkung von J od auf Oalciumcarbid erhaltenes Praparat. 
Die sehr schweren, citron engel ben , seidenglanzenden Blattchen sind fast 
geruchlos, nicht fliichtig, am Licht leicht zersetzlich. Dijodoform ist in 
Wasser unlOslich, in Alkohol und Aether schwer lOslich, in Ohloroform 
und Benzin leicht lOslich. Beim Erhitzen spaltet es leicht J od abo 

39. Eka-Jodoform, 
em mit 0,05 % Paraformaldehyd desodorirtes und sterilisirtes J odoform. 

40. Eosin, Tetrabromflnorescein-Kalinm, 
em rothbraunes Pulver, in Wasser und Alkohol mit rosa Farbe leicht 
loslich, die Farbung hat einen Stich ins Blaue. Die Losung zeigt grune 
Fluorescenz; Salzsaure schlagt in derselben gelbrohte Flocken nieder. 
Koncentrirte Schwefelsaure lOst es mit gelber Farbe, aus dieser Losung 
scheidet Wasser einen gel broth en Niederschlag abo 

41. Europhen, Isobntylorthocresoljodid, Kresoljodid. 
0 22 R211 02J. 

Das Europhen stellt ein gelbes, eigenthiimlich aromatisch, saffranartig 
riechendes, amorphes Pulver dar, welches in WaRser und Glycerin unlOs
lich, leicht lOslich in Weingeist, Aether, Ohloroform und fetten Oelen ist. 
Feuchtigkeit und Licht spalten J od ab und die Losungen zel'setzen sich 
schnell. Beim Erhitzen mit Kalk entwickelt es den chal'akteristischen 
Geruch nach Isobutylkl'esol. J odgehalt 28,1%. 

42. Ferripyrin, Eisenchlorid-Antipyrin. Fe2 016 (011 R12 N20)s. 

Ein orangerothes, geruchloses, schwach styptisch schmeckendes, luft
bestandiges Pulver, liislich in 5 Theilen kaltem, in 9 Theilen kochendem 
Wasser. Die wassrige, dunkelrothe Losung zeigt Neigung zur Dissociation; 
sie wird haltbarer durch Zusatz einer Spur Saure. Das Ferripyrin lost 
sich auch in Alkohol, ist aber in Aether beinahe unloslich. Ammoniak 
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und Alkalien fallen aus seinen Losungen braunes Eisenhydroxyd; Tannin 
faUen sie schwarz, Salzsaure zersetzen sie nicht. - Es solI mindestens 
60 % Antipyrin enthalten. U m dies festzustellen, wird ein bestimmtes 
Gewicht Ferripyrin mit 'Vasser gelOst und mit iiberschiissigem Ammoniak 
gefallt. Das Filtrat wird stark eingedampft, mit dem doppelten Volumen 
N atronlauge versetzt und wiederholt mit heissem Benzol ausgeschiittelt. 
Nach dem Verdunsten desselben bleiht das Antipyrin zuriick. Lost, man 
dieses in Wasser, im Verhaltniss 1: 100, und versetzt 40 Tropfen diesel' 
Losung mit 2 Tropfen rauchender Salpetersaure, so entsteht eine griine 
und nach dem Kochen durch Zusatz noch eines Tropfen del' Saure eine 
rothe FaTbung. 

43. Ferrostyptin. 
W ohlausgebildete, braungelbe, wiirfelformige Krystalle odeI' ein dunkel

gelbes, krystallinisches Pulver von sch wach phenolartigem Geruch und 
nicht unangenehmem, adstringirendem Geschmack. Bei 100 0 sintert es 
znsammell und schmilzt nnter Zersetzung bei 112°. Ferrostyptin ist lOslich 
in 1 '/2 Theilen kaltem, in gleichen Theilen 'Vasser von 30°; die concen
trirte Losung koagulirt beim Erhitzen zu einer braunen, unlOslichen Gallerte. 
Heisser Alkohol lost nur geringe Mengen, kalter Alkohol, Aether und 
die gewohnlichen Losungsmittel losen nichts. 

44. Ferrum sesquichloratum, Eiseuchlorid. Fe2 Cl", 12 H 20. 

Dunkelgelbe, schwere, strahlig - krystallinische ]\IIassen, welche nicht 
odeI' nul' sehr schwach nach Salzsiiure riechen und herbe tintenartig 
schmecken. An del' Lnft zerfliesst das Eisenchlorid schnell zu einer gelb
braunen, olartigen Fliissigkeit, welche durch fortwiihrende Dissociation ill 
Ferrihydroxyd und Salzsaure sauer reagirt. In Wasser, 'iN eingeist und 
Aether lost es sich leicht auf; Aether entzieht del' wassrigen Losung beiul 
Schiitteln aUes Eisenchlorid. Es enthalt annahernd 20 % Eisen als Chlorid 
neben etwas Oxychlorid. Es ist VOl' Licht, Lllft und Feuchtigkeit geschiitzt 
aufzubewahren. 

Die wassrige odeI' salzsaure Losung giebt mit iiberschiissigem Am
moniak rothbrannes Ferrihydroxyd; das Filtrat von diesem Niederschlage 
solI farblos sein und mit dem doppelten V olumen kane. Schwefelsaure ge
miseht und abgekiihlt, beim U eberschiehten mit einer frisch bereitetim, 
konc. Eisenvitriollosung keine schwarze Zone geben, - das Eisenchlorid 
soll keine ancleren Metalle und keine Salpetersaure enthalten. Die mit 
Salzsaurfl angesauerte wassrige Eisenchloridlosung wird bei Gegenwart 
von Eisenchloriir dmch Kaliumferricyanid blau gefarbt. 

45. Formalin. Formol, 
eine stechencl rieehende, wasserige Losung mit ca. 35 % Formaldehytl, 
HCOH; sie reizt heftig die Sehleimhaute del' N ase und Augen. Beim 

Z eli" V erbandRtoff - ?>la terialien, 7 
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Verdampfen entweicht Formaldehyd und eine weisse, amorphe, in Wasser 
unlosliche Masse, polymerisirter Formaldehyd (Paraform oder Paraform
aldehyd odeI' Trioxymetbylen (CH20)3) bleibt zuriick. Mit Ammoniak 
verdun stet hinterbleibt Hexamethylentetramin (CH2)6 N4• Es enthalt ge
wohnlich Spuren von Kupfer. Mit Alkali erwarmt giebt Formalin 
Ameisensaure, mit ammoniakalischer Silberlosung metallisches Silber. 

4:6. Fuchsin, salzsaures Rosanilin. C2o H 1n Ng , HCI. 

Pracbtvoll metallisch griin glanzende Blattcben. Sie losen sicb m 

kaltem ·Wasser wenig, leicbt in Alkobol mit intensiv rother Farbe. Das 
Farbungsvermogen ist sehr bedeutend. Ueberschiissige Saure farbt die 
Losung gelb, Alkali entfarbt sie. 

4:7. Gluto), Formalingelatine, 
ist ein Kondensationsprodukt aus Gelatine und Formaldehyd. Es kommt 
als amorphes, weisses, wasserunlosliches Pulver in den Handel. 

4:8. Glycerinum, Glycerin. C3 Hn (OH)s. 

Zur Verwendung gelangen dad nul' ein destillirtes Glycerin, niemals 
das raffinirte, auch das gereinigte, raffinirte Glycerin des Handels ist nicht 
von geniigender Reinheit. Hinreichend ist ein solches von 1,225 spec. 
Gewicht, mit 15 % Wassergehalt. Es ist eine klare, farblose, syrupdicke, 
geruchlose, rein siiss und milde schmeckende, neutrale Fliissigkeit, welche 
sich mit Wasser, Alkohol und Aetherweingeist in jedem Verhaltniss miscbt, 
in Aether unloslich ist. Glycerin ist sehr bygroskopisch und gebort zu 
den nicht eintrocknenden Fliissigkeiten. Rein odeI' in wassriger Losung 
halt es sich unvedindert. Erhitzt hraunt os sich, entwickelt dicke, weisse, 
leicht entzundliche, stech end riechende Dampfe, verkohlt und verhrennt 
vollstandig. - Es muss vollstandig neutral sein, auf dem Uhrglase ver
dampft sich vollkommen verflucbtigen uud darf ammoniakalische Hollen
steinlosung in der Kalte nicbt reduciren. 

4:9. Hydrargyrum bichloratum (corrosivum), Quecksilber
chlorid, Sublimat. Hg Cl2 • 

quecksilberchlorid hildet weisse, halhdurcbsichtige, strahlig-krystallini
sche, leicht zerreibliche und ein reinweisses Pulver gebende Massen ohne 
Geruch, von ekelhaft metallischem Geschmack. "\Vegen seiner grossen 
Giftigkeit ist vorsichtigst mit ibm umzugehen. quecksilberchlorid ist 
loslich in 1 G Theilen kaltem \Vasser, in 3 Theilen kochendem \Vasser, in 
3 Theilen Aether und 4 'l'heilen Spiritus. Die wassrige Losung reagirt 
sauer, bei Anwesenheit von Alkalichloriden neutral. Letztere befordern 
die Loslichkeit in Wasser hedeutend; sie hilden mit dem quecksilber
chlorid Doppelchloriae. Eine filtrirte Losung von 1 Theil Suhlimat, 1 Theil 
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Chlornatrium in 3 Theilen Wasser, signirt Hydrargyrum bichloratum cor
rosivum solutum 1: 5, halt sich, in brauner Gla~stopselflasche aufbewahrt, 
unverandert lange Zeit. Diese koncentrirte Losung ist sehr bequem zur 
Anfertigung del' Impragnirfliissigkeiten. Eine Losung von 1 Theil Sublimat, 
1 Theil Chlorammonium in 4 Theilen Wasser, ebenfalls vor Licht geschiitzt 
aufzubewahren, kann als Sal Alem brothi sol u tu m 1: 3 verwendet werden. 
Sublimat ist bei jeder Temperatur fliichtig und verfliichtigt sich beim Ver
dunsten jeder seiner Losungen. Es siedet bei 300 0 und verfliichtigt sich 
ohne Riickstand. Sublimat ist vor IJicht und J.Juft geschiitzt und sehr 
vorsichtig aufzubewahren. 

Eine QuecksilberchloridlOsung hinterlasst auf blankem Kupferblech 
nach kurzer Zeit einen Quecksilberspiegel, der durch Gliihen verschwindet. 
In derselben Losung erzeugt J odkalium einen scharlachrothen Niederscblag 
von Quecksilberjodid, das sowohl in einem U eberschuss von Quecksilber
chlorid wie Jodkalium lOslich ist. In einer wasst:.igen Eiweiss]osung, welcbe 
in 3000 Theilen einen Theil Eiweiss enthalt, erzeugt Quecksilberchlorid 
noch einen weissen Niederschlagj derselbe ist loslich in Ammoniak und 
Alkalichloriden. Eine koncentrirte SublimatkochsalzlOsung giebt mit einer 
koncentrirten EiweisslOsung eine kaum opalisirende Losung, die auch auf 
weiteren Zusatz von Wasser klar hleibt, abel' nicht lange haltbar ist. 
Eine solche, stets frisch zu bereitende Fliissigkeit, Liquor Hydrargyri 
albuminati, wird hergestellt durch Vermis chen einer Auflosung von 30,0 
Quecksilberchlorid und 30,0 Chlornatrium in 240,0 Wasser mit einer solchell 
von 20,0 trockenem Eiweiss in 230,0 Wasser und verdiinnen der Kolatur 
auf 600,0. Diese Losung dient zur Herstellung der Sublimatserum-Ver
bandstoffe. - Mit sehr vielen FarbRtoffen, Pyoktauin etc., giebt Sublimat 
unlOsliche Verbindungen, weshalb mit beiden im Zusammentreffen nur ill
sehr verdiinnteI\ Losungen gearbeitet werden darf, um moglichst fein veJ"
theilte Niederschlage zu erzielen. - Gegen Baumwolle verhalt sich das 
Quecksilbersalz wie eine Beize, es macbt sie fiir Farbstoffe aufnahme
fahiger. 

50. Hydrargyrum.Zincum cyanatum, Quecksilber.Zinkcyanid, 
Hg(CN)2, 2 Zn(CN)2, 

ein blendendweisses, zarteR, geruch- und geschmackloses, in Wasser und 
Weingeist unlOsliches Pulver, in welchem die Blausaure ihre giftigen Eigen
scbaften vollstandig verI oren hat. 

51. Ichthyol, 
das Ammonsalz der Ichthyolsulfonsaure, ist kein einheitlicber cbemischer 
Korper. Es bildet eine braune, syrupdicke, eigenthiimlich theerartig 
riechende, klare Fliissigkeit von schwach saurer Reaktion. Aether oder 
Weingeist losen das Ichthyol nur teilweise, Aether-Weingeist leicbt und 

7* 



100 Die Chemikalien. 

vollkommen. Mit. Wasser liisst es sieh in jedem Verhaltniss misehen j ent-. 
halt dasselbe Spuren von Sfi,uren, so seheidet sieh die freie Iehthyolsulfon
saure als sehmierige, theerartige Masse aus. - Beim Erhitzen blaht es 
sieh auf und verfliiehtigt sieh vollstandig. 

52. Itrol, Argentnm citricnm, citronensanres Silber. 
CH2 -COOAg 

COH--COOAg 

CH2 -COOAg 

Ein blendend weisse.'l, gemehloses, in W asser s~hwer lOsliehes Pulver, 
von sehwaeh metallisehem Geschmack. 

53. JodoformaJ. 
Das gelbe speeifisch leichte Pulver riecht auffallend nach Cumarin. 

Es ist ill Aether und Wasser unloslich, lOst sich leicht in siedendem AI
koho!. - Mit 'Salzsaure spaltet es Jodoform abo 

04. Jodoform. CHJa. 

Kleine schwefelgelbe, glanzende, fettiganzufiihlende, eigenthiimlich 
widel'licb l'iechende, siisslieh sehmeckende Krystallblattehen, welche SChOll 

bei gewohnlicher Temperatur fiiichtig sind und mit den Wasserdampfen 
unverandert iiberdestilliren. Vorsichtig erhitzt, schmilzt das J odoform bei 
115 0 zu einer braunen Fliissigkeit und siedet unzersezt bei 120 OJ weiter 
erhitzt verfiiichtigt es· sich vollstandig unter Zersetzung. Es enthiilt 
90 % Jod. 

In Wasser ist das J odoform unWslieb, lOslich in 80 Theilen kaltem, 
10 Theilen siedendem Alkohol, in mindestens 6 Theilen Aetherj die Losun
gen zersetzen sich leicht unter J odabspaltung und Braunfarbung, besonders 
am Licht und in del' Warme. und reinatherischeLosungen schneller 
als atherweingeistige.' Letztere sind im Dunkeln ziemlich haltbar, noeh 
haltbarer nach Zusatz von Spuren Ammoniak. Braungewordene Losungen 
mit freiem J od farben beim Impragniren Baumwollstoffe voriibergehend 
blau, ohne dass letztere ~tarkehaltig sind. Ist die blaue Farbe verschwunden 
so sind die Stoffe an dies en Stell en weiss. Durch wenige Tropfen Salmiak
geist haltbar gemachte odeI' wieder aufgebesserte Losung farbt, selbst 
wenn sie noeh braun ist, die Gewebe nicht blau. Natriumthiosulfat. zu 
demselben Zweck angewendet, ist in grosseren Mengen zuzusetzen. Der
artig aufgebessertes Fabrikat riecht nach einiger Zeit nach schwefliger Saure. 

Weingeistige A etzkalilauge zersetzt Jodoform unter Bildung von am eisen
s!l.urem Kalium und J odkalium. 
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J odoform ist vor Licht geschiitzt in dicht schliessenden GHisern auf
zubewahren; aile Losungen sind frisch anzufertigen. Alle Gerathe, selbst 
'Vaage und Gewichte, welche fUr Jodoform benutzt. werden, finden keine 
andere Verwendung. 

55. Jodoformin, 
dargestellt durch Vermischen einer alkoholischen Losung von Hexamethylen
tetramin mit del' molekularen Menge J odoform, gelost in heissem Alkohol 
oder, ex tempore, durch Verreiben von 26'0 Rexamethylentetramin mit 
74'0 J odoform unter Besprengen mit etwas Alkohol, bildet ein feines, 
weisses, am Licht gelb werdendes, geruchloses Pulver. Es ist in den 
gewohnlichen Losungsmitteln unloslich; mit Sauren und Alkalien spaltet 
es J odoform ab, und zwar quantitativ. 

56. Jodjodoformin, 
dem Jodoform ahnlich, eine Verbindung desselben mit Jod, I'iecht stark 
nach J odoform. 

57. Jodol, Tetrajodpyrrol. 
CJ=CJ 

\NH 
CJ=CJ 1 . 

Ein feines, hellbraunes, geruch- und geschmackloses Pulver. J odoI 
lost sich kaum in Wasser, in ca. 5 Theilen Alkohol und ist aus dieser 
Losung durch Glycerin nicht fallbaI', es lost sich auch sehr leicht in 
Aether. Mit Salpetersaure farbt sich die alkoholische Losung roth. Mit 
konc. Schwefelsaure erwarmt, fal'bt es sich zunachst griin, spater schmutzig 
violett. Trocken im Reagensrohre erhitzt, entwickelt es J oddampfe und 
verfliichtigt sieh ohne Riickstand zu hinterlassen. J odgehalt 89 %. Es 
ist im Dunkeln aufzubewahren. 

58. Jodum, Jod. J. 
Bei gewohnlicher Temperatur grauschwarze, metallisch -glanzende, 

unangenehm schwach chlorahnlich riechende. herb und scharf schmeckende, 
weiche, zerreibliche Blattchen. J od farbt viele organischc Substanzen, 
z. B. die Raut, braungelb. Es verdunstet schon bei gewohnlicher Tempe
ratur, sehr st<1rk mit Wasserdampfen; es schmilzt bei 114°, sublimirt und 
siedet bei 200°, sich ohne Riickstand verfliichtigend; del' Dampf ist 
schwer, dunkelblau, giftig. Reines ,Vasser lost J od nul' ausserst wenig, 
etwa den 7000sten rrheil; die Anwesenheit verschiedener Salze, besonders 
J odmetalle, erhohen die Loslichkeit bedeutend; die]<-'arbe diesel' Losungen 
ist braun, ebenso die del' alkoholischen und atherischen; Alkohol lost den 
lOten Theil; Aether den 3ten Theil J od. Schwefelkohlenstoff und Chloro
form nehmen es in reichlichen Mengen mit rothvioletter Farbe auf. Starke 
wird durch freies J od blau gefarbt. Die Reaktion ist ausserst scharf. 
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Aus Jodverbindungen wird zuvor durch Ohlorwasser, Eisenchlorid etc. Jod 
freigemacht. Ueberschiissiges Ohlor zerstort die blaue Fa.rbe, Zink und 
Schwefelsaure bringen sie wieder hervor. 

U m die gi'osse Fliichtigkeit des J ods herabzusetzen, reicht Glycerin 
aus; sie fast ganz aufzuheben, ist ein Zusatz von J odkalium erforderlich. -

59. Kalium jodatum, Kaliumjodid, Jodkalium. KJ. 

Weisse, etwas glanzende, durchsichtige oder undurchsichtige, trockne 
und an del' Luft nicht feucht werden de Wiirfel, ohne Geruch. von scharfem, 
salzigem Geschmack. J odkalium schmilzt in schwacher Rothgliihhitze und 
verdampft, starker erhitzt, vollstandig. Es lost sich in 0,75 Theilen Wasser. 
Die Losung reagirt neutral oder nul' schwach alkalisch bei Anwesenheit 
von Spuren von kohlensaui'em Kalium. Es lOst sich auch bei gewohnlicher 
Temperatur in 12 Theilen Spiritus, und diese Losung muss auch nach 
Zusatz eines halben V olumen Aether ldar bleiben. Mit BleizuckerlOsung 
befeuchtet, farben sich die Krystalle gelb, die Weingeistflammen farben sie 
violett. J odkalium ist vor Licht geschiitzt in dicht geschlossenen Glasern 
aufzubewahren. 

60. Kresalol, Salicylsaure·Kresylester. 
OR (OR 

S 4 000. OSR4 .0Rs. 

Sammtliche drei Kresole liefern Kresalol; die gebrauchlichste Verbin
dung ist die des Orthokresols. Ortho-Kresalol bildet ein zartes, nicht klum
piges weisses, geschmackloses, eigenthiimlich atherisch riechendes, krystalli
nisches Pulver, welches in Wasser unlOslich, in Alkohol und Aether leicht 
loslich ist. Die Losung reagirt neutral und farbt sich mit Eisenchlorid 
violett. Es schmiIzt bei 74 (I. Das Parakresolol schmilzt bei 400, hat 
aber den Nachtheil, dass es baHt. Kalilauge spaltet es beim langeren Er
hitzen un tel' Druck in Salicylsaure und Kresol. 

61. Largin, ein Silbereiweiss.Praparat 
mit 11,1 % metallischem Silber, biidet ein grauweisses Pulver, welches sich 
in lO Theilen Wasser zu einer klaren, gelblichen Fliissigkeit lOst; es lOst 
sich auch Ieicht in Glycerin; Eiweiss und OhIo ride fallen die Losung nicht. 
Es ist VOl' Licht geschiitzt aufzubewahren. 

62. Liquor Aluminii acetici, essigsaure Thonerde·Losung. 
(OR3 000)4 > Al 

(OR)2 2 

Eine klare, farblose Fliissigkeit von schwachem Geruch nach Essig
same und siisslich adstringirendem Geschmack. Sie enthalt bei 1,045 
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spec. Gew. unnahernd 8 % basisch essigsaures Aluminium. Sauren be
wirken keine Fallung; Kalilauge fallt weisses, voluminoses Thonerdehydrat, 
welches sich in einem U eberschuss Kalilauge wieder auflost; aus dieser 
Losung £allt Salmiak wieder Thonerdehydrat. - Selbst beim vorsichtigsten 
Verdampfen der essigsauren Thonerde-Losung tritt untel' Verfiiichtigung 
von Essigsaure Ausscheidung von Thonerdehydrat ein, das in Wasser un
lOslich ist, in schwach essigsaurem Wasser sich lost, nicht lost, wenn die 
'rhonerde gegliiht war. Der Liquor ist kiihl und iu dicht schliesseuden 
Glasfiaschen aufzubewahren, setzt abel' tl'otzdem mit del' Zeit ein basischeres 
Salz abo Zusatz vou etwas Essigsaul'e und haufigeres U mschiltteln Hisst 
es wieder verschwinden. Gegen Baumwolle verhalt sich die Losung wie 
ein Beizmittel. - Den Thonerdegehalt stellt man am einfachsten fest, in
dem man die Losung verdampft, den Riickstand gliiht, mit schwach essig
saurem Wasser auswascht, iiber Schwefelsaul'e trocknet und wagt. 

63. Loretin, Jodoxychinolinsulfosanre. 
_----OJ=OR 

0 6 RJ. OR . SOs R. I 
---~--~-- N = OR. 

Ein citronengelbes, feines krystallinisches, geruchloses Pulver von 
schwach herbem, bitter em Geschmack. In Wasser und Alkohol ist es nur 
wenig lOslich, mit schwach gelber Farbe; in Aether ist es unlOslich. Beim 
Erhitzen blaht sich das Loretin auf, schmilzt bei 263 0 und zersetzt sich 
unter Entwickelung von Joddampfen; beim Abrauchen mit Schwefe18aure 
darf kein wagbarer Riickstand verbleiben. Mit Eisensalz giebt es eine 
schmutzig griine Farbung. - Mit den Alkalien bildet es neutrale, in 
Wasser mit tieforangerother Farbe leicht losliche Salze; die Erd- und 
lYletallsalze sind unloslich. 

In del' Verbandstoffbranche versteht man unter Loretin-Verband
material nicht das mit del' freien Saure, sondel'll mit deren neutralem 
Kalksalze impragnirte. Wir nennen also neutrales, loretinsaures Oalcium 
kurzweg Loretin; dasselbe enthalt 2 Molekiile Wasser und sein Molekular
gewicht ist 773,50 -, das der freien Saure 351,0. 1m trocknen Zustande 
ist das Loretincalcium bestandig und kann sterilisirt werden. Es wird 
direkt auf der Baumwollfaser erzeugt durch Wechselzersetzung von Ohlor
calcium und loretinsaurem Natrium; hierbei ist eine hohere Temperatur 
als 60 0 zu vermeiden, da sich sonst leicht farbl08e, basische Verbindungen 
bilden. 

64. Lysol. 
Die bei 199 0 bis 201 0 siedenden Antheile der rohen Theerole werden 

unter normalem Druck durch Destillation gesammelt. Das Destillat ent
halt ausser verschiedenen Kohlenwassen;toffen wie Toluol, Xylol, Mesitylen 
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und Pseudo-Cumol, verschiedene del' Karbolsaure ahnliche Verbindungen, 
Kresole. Sie sind in WasFer z. Thl. unlOslich, z. TbL schwer loslich, 
werden abel' durch Zusatz einer Alkaliseife in Wasser leicht lOslich. Eine 
solche 50 °/0 genannter Kohlenwasserstoffe und phenolal'tiger Verbindungen 
enthaltende Losung ist das Lysol. Es stellt eine klare, syrup dicke, gelb
braune, schwach abel' anhaltend theerartig riechende Flussigkeit von 
1,04 spec. Gew. dar. Mit wer.ig Wasser gelatinirt sie, mit mehr Wasser 
giebt sie eine klare, schaumende, etwas alkalisch reagirende Losung. 
Lysol ist auch lOslich in Spiritus; diesel' vermehrt die Verflussigung del' 
wassrigen Losung ganz bedeutend. 

65. Methylviolett, Pyoktaninum coeruleum, Pyoktanin, blau, 
ist das Methylviolett B. des Handels. 
Alkohol leicht losliches Pulver dar. 

Es stellt ein blaues, in Wasser und 
Aetzende Alkalien scheiden daraus 

die Base als rothlichen Niederschlag abo Koncentrirte Schwefelsaure fiirbt 
es gelb; diese Losung farbt sich beim Verdunnen mit Wasser gelbgriin, 
blaugrun, blau und endlich violett. Ohne Beizmittel fiil'bt es BaumwollEl' 
nicht echt; Wolle und Seide nehmen es ohne Weiteres an. 

66. Morfinum hydrochloricum. C17 H 1n NO",HCl + 3 H20. 

Luftbestiindige, leichte, weisse, seidenglanzende Krystallnadeln odeI' 
wurfelformige, sehr leichte, krystallinische Massen ohne Geruch, von sehr 
bitterem Geschmack. Das Morfinhydrochlorat lOst sich in 20 Theilen 
\Vasser von gewohnlicher Temperatul', leichter in heissem Wasser, in 
20 Theilen Glycerin, schwerel' in Alkohol. DiA wassrigen Losungen zer
setzen sich bei einer Temperatur von 500, langsam schon uber 30 v; sie 
fiirben sich dabei gelb, wahl'scheinlich durch Bildung von Oxydimorfin. -
Beim Erhitzen schmilzt es, verliert sein Krystallwasser und verfluchtigt 
sich beim Gluhen vollstandig. - Da sichreines Morfin weder in Ammo
niak noch Aether lost, wohl abel' in N atronlauge und Kalkwasser, so faUt 
Ammoniak aus del' wassrigen Losung des salzsauren Morfins ,einen weissen 
Niederschlag, del' im Ueberschuss und in Aether unloslich, in Natronlauge 
und Kalkwasser loslich ist. Morfin wirkt stark reducirend. Eisenchlorid 
farbt es blau. In konc. Schwefelsaul'e lost es sich mit schmutzig rother, 
auf Zusatz von sehr wenig Salpetersaure blutrother Farbe. 

67. Naphtalin. ClO Hs. 

Selll' dunne, durchsichtige, farblose, glanzende, eigenthumlich stark 
riechende, brennend arolllatisch schmeckellde Krystallblattchen von neutraler 
Reaktion. N aphtalin schmilzt bei 78°, siedet bei 218 D, sublimirt schon 
bei niedrigerer Temperatur, ist schwer entzundlich und verbrennt mit 
leuchtender, stark russender Flamme ohne Riickstand. Es ist bei jeder 
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Temperatur fliichtig, in Wasser unloslich; es destillirt mit den Wasser
dampfen'leicht iiber. Es lost sich ziemlich leicht in Alkohol, besonders 
heissem, leichter in Aether, fetten und atherischen Oelen. 

68. Natrium chlomtum, Chlornatrium. NaCl. 

Es geniigt ein gutes, trocknes, sogenanntes Tafelsalz. Dasselbe stellt 
ein weisses, geruchloses, rein salzig schmeckendes, luftbestandiges, krystalli
nisches Pulver dar. Es lost sich mit Temperaturerniedrigung in 2,75 Theilen, 
gleichviel ob kaltem odeI' heissem Wasser. 

Mit salpetersaurem Silber giebt es einen weissen, kasigen Niederschlag 
und farbt die Weingeistflamme gelb. 

69. Nosophen, Tetrajodphenolphtalein. 
_ CO 

Celi4 '> 0 
--------- C == (CH2 J2 .OH')2' 

Ein schwachgelbes, geruch- und geschmackloses, in 'Vasser und Sauren 
unliisliches, in Alkohol schwer, ill Aether leichter losliches Pulver. Es 
besitzt dell Charakter einer Saure und bildet mit den Alkalien in vVasser 
mit blauer Farbe liisliche Salze, die unter dem Namen Antinosin in den 
Handel kommen. Es enthalt ca. 60 % J od, weluhes weder durch ver
diinnte S1iuren noch Alkali811 abgetrennt wird. 

70. Oleum Eucalypti, Eukaliptus-Oel. 
Ein farbloses, klares, kampherartig riechendes, atherisches Oel; es ist 

111 Weingeist und Aether loslich und giebt mit Paraffinol eine klare 
Mischung. 

71. Paraffinum solidum, Paraffin, 
den hochmolekularen, rein en Kohlenwasserstoffenangehorend, 1st auffallenc1 
indifferent gegen andere Korrer, wec1er Alkalien nach Sauren, nicht einmal 
metallisches Kalium wirken darauf ein. 

Es bilc1et weisse, krystallinische, fast glasartig c1urchsichtige, schliipfrig 
anzufiihlenc1e, nicht abfettende, geruch" und geschmacklose Tafeln. Man 
verwenc1e kein Paraffin mit einem Schmelzpunkt, del' unter 80 0 C. liegt, 
da solche nicht geniigend konaistente Fettmischungen geben. Es ist un
loslich inW asser, etwas loslich in siedendem Alkohol, loslich in Aether, 
fliichtigen und fetten O~len. Ein Paraffin, welches c1iesem entspricht, ist 
als rein anzusehen und keiner weiteren Priifung zu unterziehen., 
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72. Paraffinum liquidum, Paraffinol, Vaselinol. 
Eine klare, farblose, nicht schillernde, geruch- und geschmaeklose, 

olige, neuhale Fliissigkeit von mindestens 0,840 spec. Gew. Sie siedet 
bei 360°, ist schwer entziindlich, unloslich in Wasser, schwer lOslich in 
Alkohol, mit Aether in jedem Verha.ltniss klar misehbar. Gegen Alkalien, 
Sauren etc. verhalt es sich ebenso neutral wie das Paraffin. 

73. Parafol'm, Trioxymethylen, Triformol, polymerisirtel' 
Methylaldehyd, Paraformaldehyd, (CH2 0) 3, 

bildet eme weisse, krystallinische Substanz von lockerem Gefiige, lOslich 
in Wasser. 

74. Pix Jiquida, Holztheel'. 
Eine dickfliissige, klebrige, etwas kriimclige, schwarz braune, dureh

seheinende, eigenthiimlich widerlich riechende und schmeckende Masse von 
saurer Reaktion. - Mit Wasser geschiittelt sinkt Theel' zu Boden, farbt 
das Wasser schwaeh gelb, ertheilt ihm Geruch und Geschmaek und same 
Reaktion, - dadurch unterseheidet e1' sich vom Steinkohlentheer. - Er 
besteht del' Hauptsache nach aus Kohlenwasserstofl'en. Mit Seife odeI' 
kaust.ischem Kali wird del' Theel' wasserloslieh. 

75. Protargol, 
Kasein-Silber, em Silbereiweiss-Praparat mit 8,5 % metallischem Silber. 
Es verhalt sich. analog dem Largin. 

76. Resorcin, Metadioxybenzol. C6 H4 (OHh. 

Farblose Krystalle ohne Gerueh, von erst susslichem, dann kratzen
dem Geschmack. Sie schmelzen bei 118°, sublimiren bei 150 0 und siedell 
unzersetzt bei 276°. Resorcin ist sehr leieht loslieh in 'Vasser, AJkohol 
und Aether und unterscheidet sich durch seine grosse Wasserloslichkeit 
und geringe Giftigkeit vom Oxybenzol, del' Karbolsaure. Am Licht farbt 
es sich gelb, ist daher dunkel aufzubewahren. Eisenchlorid farbt die Losung 
violett, Chlorkalk ebenfalls; sie reducirt ammoniakalische Silberlosung. 

77. Resorcinol, 
ein aus dem Resorcin und J odoform d urch Zusammenschmelzen erhaltenes 
rothbraunes, nicht unangenehm riechendes Praparat, welches sich in Wasser 
und Alkohol nul' theilweise, in Aether ganz lost. 

78. Safranin, C21 H 20 N4 , HCI, 

sin rothgelbes Pulver, loslich in Wasser und Sauren. Koncentrirte Schwefel
saure farbt die Losung jiJ nach del' Koncentration violett, blau und griin. 
Durch Salzsaure wird sie blauviolett; Natronlauge giebt einen braunrothen 
Niederschlag. 
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79. Salithymol, Salicylsaure·1'hymolester. 

C6 H4 (OR) COO C6 Rs < g~k. 
Ein weisses, sehwaeh siisslieh riechendes; krystallinisches Pulver. Es 

ist in Wasser schwer, in Alkohol und Aether leicht 1Os1ich. - Mit Alkalien 
zerlegt es sich in seine KOllponenten. Die wassrige Losung reagirt neutral. 

80. Salol, Salicylsanre·Phenylester. Ct; R4 (OR) COO Co RD' 

Salol bildet ein weisses, krystallinisches, eigenthiimlich siisslich riechen
des, bei jeder Temperatur fiiichtiges Pulver. Es ist in Wasser fast unloslich, 
leicht loslich in Alkohol, noch leichter in Aether. Kalilauge zerlegt es 
in Salicylsaure und Phenol. Freie Salicylsaure darf es nicht enthalten, 
es muss neutral reagiren und darf, in Aether gelOst, mit etwas Ferrosulfat
losung versetzt, keine violette Farbung annehmen. - Mit Eisenchlorid 
farht sich die weingeistige L0sung violett. Es ist VOl' Licht geschiitzt 
aufzubewahren. 

81. Salubrol, 
ein durch Einwirkung von Brom auf Methylenbisantipyrin entstandenes 
Praparat, stellt ein gelbes, fast geruchloses, luftbestandiges Pulver dar 
welches in Wasser kaum, in Alkohol und Aether leicht loslich ist. 

82. Sanoform, Dijodsalicylsanre.M.ethylester. 
C6H2 J 2 (OH) COO CHn. 

Weisse, geruch- und geschmacklose, licht- und luftbestandige, in Wasser 
fast unlosliche Krystallnadeln. Sie vertragen die Warme des Sterilisirofens 
und schmelzen erst bei 110 0 C. Sanoform lost sieh ill ca. 10 Theilen 
heissem Alkohol, sehr leicht in Aether. 

83. Sozojodolum, Dijodparaphenolsllifosaure, 
CGH2 J 2 • OH. S03H, 

wird in freiem Zustande nieht verwendet, sondern nul' das sehwerlosliehe 
same Kaliumsalz und das leieht 1Os1iche same N atriumsalz. Das erstere 
bildet farb- und geruchlose, in Alkohol unlosliche, in 50 Theilen Wasser 
losliche, kleine Krystalle, das letlltere farb- und geruchlose, in Alkohol 
schwer lOsliche, in 16 Theilen "Wasser und in Glycerin leicht losliche lange 
Nadeln. Die wassrige Losung farbt sich mit Eisenchlorid violett. Beim 
Erwarmen mit Salpetersaure wird .Tod abgespalten und Pikrinsaure gebildet; 
Chlorwasser macht J od frei. 

84:. Spiritus, Branntwein, Weingeist, Alkohol, AethylalkohoI. 
C2 H5 0H. 

Ein Branntwein mit 90 Volumprocenten Weingeist von 0,834 spec. 
Gewicht bei 15 0 C. reicht zur Vel' wen dung allenthalben aus, Er bildet 



108 Die Chemikalicn. 

eine leicht bewegliche, klare, wasserhelle, eigenthiimlich, nicht unangenehm 
riechende und brennend schmeckende, neutrale, leicht und vollstandig 
fliichtige, leicht entziindliche und mit kaum leuchtender Flamme brennende 
Fliissigkeit. Weingeist ist sehr hygroskopisch; wegen diesel' wasserent
ziehenden Begierde wirkt er faulnisswic1rig. Mit Wasser mischt er sich 
unter Warmeentwicklung und V olumenverminc1erung in jedem Verhaltniss, 
und zwar klar. Er siedet bei etwa 80° C. In der Warme d"hnt er sieh 
sehr aus und ist deshalb niemals in ganz gefUllten Behaltern aufzubewahren. 
Licht, Luft und Wiirme sind fern zu halten. In neuen Fassern nimmt 
del' Weingeist leicht eine gelbe Farbe an. -

Vollige Fliichtigkeit, klare Mischbarkeit mit Wasser, Abwesenheit 
von Fuselol, welches man beim Zen'eiben und Verdunsten von etwas 
Spiritus zwischen den Handen durch den Geruch findet, sind zu bean
spruchen; mit iibermangansaurem Kalium schwach roth gefarbt, muss er 
diese Farbe wahrend einer Viertelstunde halten, - andernfalls enthlilt er 
leieht oxydirbare organische Verbindungen, die ihn vorziiglich zur Her
stellung von J odoform - Materialien ungeeignet machen. - Reinheit und· 
Weingeistgehalt bedingen den Handelswerth des Branntweins. 

85. Tannoform, 
dur.eh Kondensation von Tannin und Formaldehyd erhalten, bildet em 
rothlichweisses, in Wasser unlOsliches Pulver. 

CH=CJ 
86. Thiophendijodid, i )8, 

CH=CJ 

entl1alt 75,5°io Jod und 9,5% Schwefel. Es ist ein eigenthiimlich, nicht 
angenehm aromatisch-riechendes Pul ver, krystallinisch und in Wasser unlOslich. 
In heissem Alkohol und in Aether ist es leicht IOslich. Es schmilzt bei 
40,5 0 C und ist leicht fliichtig~ Es ist in gut schliessenden braunen 
Glasern aufzubewahren. 

87. Thioform, basisch dithiosalicylsaures Bismut. 
S. CuHs (OH)COOBi2 0 2 
I )0. 
S. C6 Hs (OH)COOBi2 0 2 

Ein schmutzig gelbes, geruch- und geschmackloses, in Wasser, Alkohol 
und Aether unlOsliches Pulver. Eillgeaschert und mit Soda auf del' Kohle 
vor dem Lothrohr gegliiht, giebt es ein, spriides Bismutkorn. Mit atzend~n 
oder kohlensauren Alkalien gekocht, scheidet Salzsaure aus dem Filtrat 
freie Dithiosalicylsaure aus, welche mit Aether geschiittelt von diesem 
aufgenommen wird. - Der Bismutoxydgehalt betragt 72,2%. 
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88. Thymol. C6 Hs-C3H7 

-----OR. 
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Grosse, farblose, eigenthumlieh aromatiseh riechende und brennend 
scharf, gewurzig schmeekende Krystalle. Thymol sehmilzt bei 45 ° und 
siedet bei 230°; schon im Wasserbade verfHichtigt es sich olme Ruckstand. 
In Wasser ist es wenig lOslich, abel' sehr fluchtig mit den'Vasserdampfen. 
In Weingeist, Aether und Alkalien ist es sehr lOslich. - Die wassrige 
Losung ist neutral und wird durch Eisenchlorid nieht gefarbt. Koncentrirte 
Schwefe1saure lost das Thymol mit gelber, beim Erwarmen rosenrother 
Farbe. Es ist VOl' Licht gesehiitzt in dicht verschlossenen G1asern aufzu
bewahren. 

89. Xeroform, Trihl'omphenol-Bismut. 
(Cr,H2 Brg Oh BiOH+Bi2 0 g • 

Ein ge1bes, geruch- und 
von neutraler Beschaffenheit. 
Bi2 0 s· 

geschmackloses, in 'Vasser unlosliches Pulver 
Es enthalt 50 % Tribromphenol und 49,5°!0 

90. Zincum chlol'atum, Chlorzink. ZnCl2 • 

Ein weisses, krystallinisches Pulver odeI' gegossene Stabchen ohne 
Gernch, von atzendem widerlich metallischem Geschmack. Zinkchlorid 
zieht an del' Luft begierig Feuehtigkeit an lind zerfliesst damit zu einem 
farblosen Syrup. Bei 115° sehmilzt es zu einer klaren Flussigkeit, starker 
erhitzt farbt es sich, jedoch nul' wahrend des Erhitzens, gelb, stosst dicke, 
weisse Dampfe aus und verfluehtigt sieh vollstandig. In Wasser, Weingeist 
und Aether ist es leieht loslich. Die wassrige Losung reagirt sauer, in 
Folge eines geringen Gehaltes an Oxychlorid sind die Loungen meist 
etwas trube; die Trubung verschwindet durch Zusatz von etwas Salzsaure. 
Springend-kochendes Wasser lost das Zinkchlorid auch ohne Salzsaul'ezusatz 
k1ar auf, und nul' so, ohne Salzsaure erhaltene LOEungen sind zum Imprag
nil' en zu verwenden. Schwefelwasserstoff vel'andert die mit wenig Salz
saure angesauerte wassrige Losung nicht; Ammoniak £aUt daraus weisses 
Zinkoxydhydrat, lOslich im U ebcrschuss yom Ammoniak. A us diesel' Losung 
£aIlt Schwefelwasserstoff odeI' Schwefelammon weisses Schwefelzink. Das 
Filtrat yom vollstandig ausgefaIlten Schwefelzink darf, eingedampft und 
stark erhitzt, keinen nennenswerthen Riickstand hinterlassen. 

91. Zincum sulfocarbolicum, Zinksulfophenylat. 
(C" lin ° 803)2 Zn. 

Farblose, durchsichtige, fast geruch1ose, scharf metalliech schmeckenue, 
an del' Luft langsam verwitternde, in 2 Theilen Wasser uud 5 Theilen 
Alkohol losliche Krystalle mit 14,6 % Zinkoxyd- Gehalt. - Die wassrige 
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Losung reagirt sauer, Eisenchlorid farbt sie violett. Mit Ammoniak und 
Schwefelammon giebt sie dieselben Reaktionen wie die Chlorzinklosung. -

Licht und Luft farben die Krystalle, besonders bei Anwesenheit von 
Staub rothlich gelb; sie sind dahet· in gutschliessenden, braunen Glasstopsel
flaschen aufzubewahreu. 

K. Die Fabrikation. 

I. Benzoesaure -praparate. 
Benzoesiiure-Watte 4%. 

400,0 Benzoesaure werden gelost III 

3000,0 Spiritus. Die Losung wird verdunnt mit 
300,0 Glycerin und 

1200,0 Wasser und durch Baumwolle filtrirL 
Hiermit werden 10,0 kg Verbandwatte mittels del' Irrigatorspritze 

zweiseitig besprengt, wahrend 2 Stunden gepresst und zum Trocknen auf
gehangt. - Nach vorhergegangener Reinigung konnen die zur Herstellung 
von Salicylsaureverbandst.ofi'en dienenden Gerathschaften Verwendung finden, 
sind aher nach dem Gehrauch sofort wieder zu reinigen. - Del' Trocken
raum soil verdunkelt sein, die Temperatur massig warm; die stark spiri
tuose Losung verdun stet schnell aus del' Watte. Es wird nicht vollstandige 
Trockenheit abgewartet, sondern ein geriuger Grad von Feuchtigkeit in 
den Praparaten belassen, um das furchtbar lastige Ausstauben zu ver
meiden. Aus demselben Gruude ist der Glycerinzusatz so hoch bemessen. -
Von Benzoesaureverbandstoffen ist kein langer anhaltender V orrath zu 
halten; sie hekommen bald ein gelbliches Aussehen trotz vorsichtigster 
Aufbewahrung in dichtschliessenden, lichtgeschutzten Behaltern. 

Benzoesiiure-Watte 10%. 
1000,0 Benzoesaure, 
3500,0 Spiritus, 

750,0 Glycerin 
werden zur Impragnirung von 10,0 kg Verbandwatte genau Wle hei der 
vorigen verwendet. Verhandjute wird ebenso impragnirt, zum Trocknen 
wird sie horizontal auf H iirden gelagert. 

Benzoesiiure· Gaze 5"10. 
60,0 Benzoesaure, 

1000,0 Spiritus, 
60,0 Glycerin, 

500,0 Wasser 
werden auf 1200,0 hydrophilen Mull verbrancht. Liegt dieser, bei 14 X 13 
Faden auf 1 qcm, 90 cm breit, so wird dieses Quantum einem Stuck 
von 40 Metern entsprechen. Es wird mit der Wringmaschine impragnirt. 
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Die Identificirung del' Benzoesaureverbandstoffe bietet keine Schwierig
keiten. Ziehtman sie mit verdiinnter Kalilauge aus und neutralisirt die 
Losung genau mit Salzsaure, so erzeugt in del' einen Halfte derselben 
Eisenchlorid einen sehr voluminosen Niederschlag, wahrend in del' zweiten 
Halfte weiterer Salzsaurezusatz eine milchige Trlibung erzeugt. 

Quantitativ wird die Benzoesaure maassanalytisch mit Normalnatron
lauge und Phenolphtalein als Indicator bestimmt. 

5,0 verbandstoff wen1en mit soviel Alkohol iibergossen, dass er jenen 
bedeckt. Das Ganze wird unter bisweiligem U mriihren einige Minuten 
bei Seite gestellt, mit einigeu Tropfen Phenolphtaleinlosung und dann 
unter bestandigem U mschwenken mit soviel 1/10 N ormalnatl'onlauge vel'setzt, 
bis die eintretende Rothfarbung stehen bleibt. 

Die Anzahl del' verbl'auchten Kubikcentimeter '/10 Normalnatrolllauge 
mit 0,0122 multiplicirt, giebt den Gebalt an Benzoesaure in obigen 
5,0 Verb and stoff. Sind z. B. 36 Kubikcentimeter nothig gewesen, so wiirde 
das eine Menge von 0,439 Benzoesaure anzeigen. 

Del' mit Natronlauge behandelte Stoff wird nunmebr mit Wasser voll
kommen ausgelaugt, mit Alkohol nachgewaschen, getrocknet und gewogen. 
Sein Gewicht giebt uns die Menge reinen Verbandmaterials, welche zur 
Impragnirung jener 5,0 verwendet wurden. Sind es z. B. 4,5, so enthielten 
diese 0,439 Benzoesaure, odeI' auf 100,0 gerechnet 9,75. 

II. Bismut-Praparate. 
Airol-Gaze 0%' 

Wegen seiner ungemein leichten Zel'setzlichkeit in feuchtem Zustande, 
besonders am Licht, und seiner U nlOslichkeit in allen gewohnlichen, in
differenten Losungsmitteln bietet das Airol grosse Schwierigkeiten bei del' 
nassen Impragnation. Mit Aether odeI' Spiritus angeschiittelt, spaltet es 
unter Gelb- his Rothfarbung fast sofort Jod ab; in wasseriger Emulsion 
zersetzt es sich langsamer und selbst im zerstreuten Tageslicht, rascher 
in del' Warme; Spuren Alkali erhoben die Zersetzbarkeit, Spuren von 
Schwefelsaure halten den Zerfall auf; es befordern ihn aile die Verdunstung 
des Vehikels verzogernde Mittel, wie Glycerin. Ais Fixirmittel in wass
rigel' Losung ist dieses mithin ausgescblossen. Mit wenig concentrirterem 
Glycerin giebt Airol eine haltbare Emulsion. Diese Hinweise bieten UIlS 

die Moglichkeit zur Herstellung einer h&Jtbaren, griin en Airolgaze. -
Die erste Aufmerksamkeit ist dem Stoffmaterial zuzuwenden. Es enthalt 
haufig, nicht durch die ganze Masse, alkalisch reagirende Stellen; diese 
wiirden sich spateI' rothgelb farben. Man weiche den Stoff eine Nacht in 
schwefelsaurehaltigem 'Vasser, welches im Liter 5,0 Schwefelsaure enthalt, 
spule und trockne ibn und verwende solchen nul' zu Airolgaze. Mit 
seifigel1 odeI' schweissigel1 Fingern den Stoff zu beriibren vermeide man; 
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die mit Seife gereinigten Rande werden direkt VOl' Beginn del' Arbeit in 
schwefelsaurem Wasser nachgespiilt. Die Arbeitsraume sind so zu verdunkeln, 
dass man noch eben geniigend zur Arbeit sehen kann, nach derselben abel' voll~. 
standig. Die Raume sind kraftig zu ventiliren, damit die impragnirten 
Stoffe, trotz Vermeidung kiinstlicher Warme, schnell trocknen. 1st das 
geschehen, so sind sie sogleich mit mit Gummihandschuhen' bewehrten 
Randen von den Leinen zu nehmen, zu legen und, fertig zur Dispensation, 
in schwarz em Pergamentpapier zu verpacken. Es ist del' einzige Verband
stoff, bei dem ich diese Aufbewahrung rathsam halte. Dass die Pack chen 
noch ausserdem trocken, vor Licht und Luft geschiitzt, an neutral em Orte 
aufzubewahren sind, rath die V orsicht. - AlIe diese Fingerzeige weisen 
ausserdem darauf hin, dass es noch viel leichter ist, Airolga,ze durch ein
faches Einstreuen von Airol in glycerinirtes Gewebe herzustellen; und 
man erzielt so Ain recht gutes Praparat. 

60,0 Airol werden mit 
1800,0 Wasser 

angeschiittelt.. Durch Schiitteln und Umriihren mit emem Glasstabe, nicht 
mit den Randen, wird das Airol suspenJirt erhalten. Die Emulsion wird 
stets nul' in kleinen Portionen verbraucht. Sie ist ausreichend fUr 
1200,0 Mull. 

Ein dunkel-schmutziggriiner Verbandstoff, ohne jeden Stich ins Gelh
liche oder Rothe, ohne Geruch. Mit \Vasserdampf in Beriihrung farbt e1' 
sich orangeroth und nun mit Wasser und etwas Chloroform geschiitteJt, 
farbt sich das letztere rothviolet. Eisenchlorid farbt das Praparat schwarz, 
eben80 Schwefelammon. 

Bismut.Amylum. Gaze, 5% und 20%. 

Mit salpetersaurem Bismut und vVeizenstarke praparirtes Verb and
material soli wie del' hochprocentige Borsaure-Lint die hedeckten Karper
flachen mit einem feinstvert.heilten Puder bedeck en; und da es hauptsachlich 
zum Verbinden grosser, empfindlicher W undflachen , VOIl Brand wunden 
Verwendung findet, sind selbst nul' den geringsten Reiz ausiibende Fixir
mittel unangezeigt. Urn abel' zu vermeiden, dass in del' wasserigen Im
pragnirfliissigkeit das specifisch schwere Bismutsalz zu Boden sinH, halte 
ich es fUr rathsam, einen geringen Starkeantheil zu verkleistern und in 
diesel' etwas dickfliissigen Lasung das gut verriebene Gemenge von Bis
mutsubnitrat und Starke zu suspendiren. Mit dem fel'tigen, trocknen Ver
band stoff ist sehr behutsam umzugehen, damit die nul' lose anhaftende 
Bismutsta.rke nicht verloren geht. Das Stoffmaterial ist VOl' dem Imprag
niren so we it als nul' irgend thunlich vol'zubereiten; Binden werden vor
her geschnitten, geputzt, lang gelegt und nach dem Impragniren nicht so
gleich vollstandig getrocknet, sondern etwas feuchtgerollt und an einem 
warmen Orte nachgetrocknet. Ebenso wird Kompressenmaterial, bevor es 
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dun, fertig zum Packetiren gelegt und dann trocken gemacht. Die Gaze 
ist VOl' Licht geschiitzt an einem trockenen Orte aufzubewahren. 

60,0 Bismutsubnitrat und 
230,0 Weizenstarke 

werden im ~larser sehr fein gerieben und innig vermischt. Andererseits 
bereitet man aus 10,0 Weizenstarke durch Anriihren mit 20,0 kaltem und 
Hinzumischen von 1700,0 kochendem Wasser einen diinnen Kleister, in 
welchem nach dem Erkalten das Bismutamylum-Gemisch suspendirt wird. 
Mit diesel' Schiittelmixtur werden in bekannter Weise 1200,0 Mull impragnirt. 

Ein blendend weisses, leicht abstaubendes, geruchloses Verbandmaterial. 
Schwefelammon farbt es dunkelbraun. J odkalium erzeugt auf del' Gaze 
die gelbbraune Bismutoxyjodid-, Jodjodkalium die blaue Jodstarke-Reaktion. 

Hismutoxyjodid·Gaze 5%. 
60,0 Bismutoxyjodid wirel mit 

120,0 Glycerin fein geschlemmt und mit 
1700,0 ~Wasser verdiinnt. 

Gut aufgeschiittelt ist die Fllissigkeit in kleinen Portionen zu verbrauchen. 
Mull 1200,0. 

Ein orangeroter, geruchloser Verbandstoff. Schiittelt man etwas des
selLen im Reagensrahrchen mit salpetersaurebaltigem Wasser und fiigt 
etwas Starkekleister hinzu, so entsteht eine dunkelblaue Farbung. 

Dermatolgaze on/o 10"10 

Bismutsubgallat 60,0 120,0 
Glycerin 120,0 250,0 

Wasser Hi50,0 1500,0, Mull 1200,0. 
Als sehr gutes Fixiermittel fiir Dermatol ist Myrrhen-Gummi empfohlen. 

Del' bei del' Bereitung del' lVIyrrhentinktur zuriickbleibende Bodensatz 
wird in kochendem Wasser geliist, dass eine syrupdicke Lasung entsteht, 
welche filtrirt wird. Von diesel' sollen zwei Drittel del' Dermatolmenge 
zur Fixirung ausreichen. 

Del'matolgaze besitzt eine hellere odeI' dunklere citroncngelbe Farbe, 
welche durch Eisenchlorid sch warz wird, ebenso durch Schwefelammon; 
sie ist geruchlos. 

Thioform·Gaze 5% 
wird mit Thioform in Schiittelmixtur hergestellt Wle 5pl'ocentige Der
matolgaze. 

Eine schwefelgelbe, gel'llchlose Gaze, welche sich mit Eisenchloricl 
schwarz farbt. 

Xeroform·Gaze 5% nud 10%. 

Die Gewinnung entspricht genau del' del' Dermatolgaze. - Eine 
gel be, geruchlose Gaze. 

Z eli s, Verbandstoff - :Matcrialicn. 8 
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III. Borsaure· Praparate. 
Borsiinre· Watte 10 % , 

1000,0 Borsaure werden in 
19500,0 lauwarmem Wasser geliist, 

500,0 Glycerin 
hinzugefiigt und mit diesel' Lasung, welche in doppelwandiger Da~pfwanne 
warm erhalten wird, 10,0 kg V erband watte durch Eintauchen und zwei
maliges Auswringen mittels W ringmaschine impragnirt. Die Watte wird 
auf dem Trockenboden nicht aufgehangt, sondern auf Hiirden breit auf
gelegt und bei guter Warrne schnell und vollstandig getrocknet. Die 
Aufbewahrung erfordert keine besonderen V orsichtsmassregeln. 

Borsiiure -W atte 20"la. 

2000,0 Borsaure, 
18500,0 heisses Wasser, 

1000,0 Glycerin, 
10,0 kg Verballdwatte. 

Die Lasung muss bedeutend wa.rmer gehalten werden als die vorige, da
mit die Borsaure geliist bleibt: im U ebrigen ist die Arbeit dieselbe. 

Borsiillre· Gaze 10%. 

120,0 Borsaure, 
1600,0 heisses Wasser, 

60,0 Glycerin, 
1200,0 hydrophiler Mull. 

Eintauchen, Auswringen. Es ist nicht nathig, den Stoff b1'eit zu hangen; 
e1' t1'ocknet dennoch schnell, und man vermeide, ihn nach dem Trocknen 
viel zu bewegen. Das gilt noch mehr yom 

Borsiillre-Lint 50"/c, 
7500,0 Borsaure, 

28000,0 kochendheisses Wasser. 
Die Lasung ist in del' Dampfwanne bestandig auf 1000 zu erhalten 

und bei diesel' Temperatur zu impragniren. Das an den Randel'll und 
besonders dem Ablaufbrett del' Wringmaschine Auskrystallisirende ist 
durch AhlOsen und Riihren illllller aufzulasen. Will dasselbe sich nicht 
wieder lOsen, so ist die Impr1ignirung zu unterbrechen und mit derselben 
erst fortzufahren, nachdelll durch Zusatz del' eben hinreichenden Menge 
kochenden Wassel's vallige Lasung bewirkt ist. Dies ist so oft als nathig 
zu wiederholen. 

SolI del' Bodint rosa gefarbt werden, so ist mit einer weingeistigen 
Safraninlasung anzufarben und in klein en Mengen, die sorgfaltig in del' 
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BorsaurelOsung verriihrt werden, in haufiger Wiederholung die abgehende 
Farbmenge zu ersetzenj nul' so ist zarte und gleichmii.ssige Farbung zu 
erzielen. 

Glycerin als Fixirungsmittel anzuwenden, halte ich beim Borlint nieht 
fUr angebracht. Del' Procentsatz an Borsaure ist ein so grosser, dass an 
eine Bindung derselben nicht zu denken istj ausserdem soIl sogar' del' 
Borlint .stauben und bei seiner Anwendung die bedeckte Flache mit einem 
feinen Borsaurepuder bedecken. 

Zur Charakterisirung von mit Borsaure impragnirten Verbandstoffen 
benetzt man Theile derselben auf einem Porcellanteller mit Alkohol und 
entziindet diesen. Die besonders gegen Ende del' Verbrennung deutlieher 
hervortretende griingerandete Flamme ist ein eigenthiimliches Kennzeichen. 

Die quantitative Bestimmung del' Borsaure geschieht einfach acidi
metrisch auf maassanalytischem 'Vege. 

5,0 Verbandstoff werden mit 25.,0 Glycerin und soviel lauwarmem 
Wasser unter Umschiitteln macerirt, 'dass nach dem Erkalten das Ganze 
500 ccm ausfiillt. Hiervon werden 100 ccm mit einigen Tropfen 
PhenolphtaleinlOsung versetzt und mit '/11) Normalnatronlauge bis zur Roth
farbung titrirt. 1st eine geniigende Menge Glycerin vOl'handen, so ist del' 
:B'arbenii.bergang ein sehr scharfer. 

Die Anzahl verbrauchtel' Kubikcentimeter 1/10 Normalnatronlauge mit 
(),0062 X 5 multiplicirt, giebt den Gehalt Borsaure in den angewandten 
5 g Verbandstoff. 

Sind 24 ccm verbraucht., so entspriiche das 24 X 0,0062 X 5 = 0,744 
Borsaure. 

Del' ausgelaugte und gut gewaschene, zuletzt mit Alkohol nachgespiilte 
Verbandstoff wird getrocknet und gewogen. Er wiege 3,75 g. Diese sind 
also mit 0,744 Borsaure impragnirt gewesen. Das entsprache 19,8°/" 
Borsaure, 3,75: 0,744 = 100: x 

x= 19,8. 

IV. Chinolin-Praparate. 
Chinolintartarat-Gaze 5°/. (Chin'olin.Gaze). 

60,0 weinsteinsaul'es ChinOlili} 
30,0 Glycerin 1200,0 Mull. 

1750,0 Wasser 
Ein farbloser, am Licht sieh braunendel', fast geruchloser Verb and

stoff. Mit wenig Wasser ausgezogen, erzeugt chromsaures Kalium in der 
Losung einen gelben Niederschlag, ebenso Pikrinsaure. 

Diaphtol-(Chinaseptol-)Gaze 2,5 %. 
30,0 Diapthol (Chinaseptol) werden unter Vermeidung all,er Beriihrung 

mit Eisen in 1800,0 kochendheisl:!em Wasser, dem 30,0 Glycerin hinzu-
8* 
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gefiigt wurden, gelost und mit del' heissen Losung 1200,0 Mull impragnirt. 
Die Gaze ist breit aufzuhangen. Eine hoher als 4proeentige Gaze direkt 
herzustellen, lassen die Losliehkeitsverhaltnisse des Diaphtols nieht ZLl, 
odeI' man mi.isste mit einer Anreibung desselhen arheiten, wozu ieh indessen 
nieht rathe, vielmehr in solehem Faile eine Diaphtolgaze noehmals Zll 
tranken, eventuell melmnals, bis del' erforderliehe Proeentgehalt erreicht 
ist. Man erzielt auf diese \Veise Fabrikate VOll vOl'zi.iglichem Aussehen. 

Chinosol·Gaze 5%. 
60,0 Chinosol werden in l 
60,0 Glyeerill und J 1200, lYIull. 

1720,0 \V ass(~r gelost 
Es geni.igt kaltes Wasser, doeh muss auch hier alles Eisen fern gehalten 

und die Gaze in breiter Lage getrocknet werden. 

Diaphterin. (Oxychinaseptol.)Gaze 5"10. 
GO,ODiaphterin (Oxychinaseptol) \ 
GO,O Glycerm r 1200,0 Mull. 

1720,0 Wasser 
Die Arbeiten sind mit denselben V orsichtsmassregeln wie bei dem 

vorhergehenden Faurikat auszllfiihren. 
Di~ph thol-, Chinosol- und Diaphterin-Gaze sind im Aussehen 

und Gerueh sebr abnlicb; letzterer ist sebwaeb al'omatiseh, die Farbe 
eitronengelb. Eisenehlol'id farbt alle drei griin. 

Chinosolgaze giebt all kaltes Wasser das Antiseptienm leiebt ab; del' 
AUSZllg reagil't neutral uIH1 hintel'lasst eingedampft und auf dem Platinbleeh 
gegliiht Kali. 

Diaphtolgaze rasst sieh mit kaltem Wasser sehwerer, mit beissem 
\Vasser leichter und sehr leicht mit kalihaltigem Wasser extrahiren. Del' 
wassrige Auszug reagirt sauer und hinterlasst beim Eindampfen und Gliihen 
keinen Riiekstand; del' mit Kali erzielte unterscheidet sieh, wenn neutral, 
in keiner Weise von dem wassrigen Chinosolgaze-Auszug. 

D i a ph t e ri n g az e giebt an kaltes Wasser neutral reagirendes Diaphtol 
sehr leicht abo Die wassrige Losung ist vollstandig fliichtig. -

Di1s~ man in del' chemiseh -phal'll1aceutischen Nomenklatlll' W orte mit 
1-2 Dutzencl Silben Zll vermeiden sucht, dass man an dereu Stelle weniger 
zeitraubend niederzllschl'eibende, leichter auszuspreehende, dem Gedachtniss 
bessel' einzupragende, kurze Schlagworte vorzieht, finde ieh Bowobl begreiflich 
als auch ganz gel'eehtfertigt; dass man abel' oft niehtssagende odeI' wie 
hier geradezu irl'efiihrende Namen hervorsllcht, ist doch wohl keine 
dem rraufpathen als Verdienst anzurecbnende Handlung~weise und wohl auch 
keine Empfehlullg fiir den Taufling? OdeI' welcher triftige Grund. ja 
welche Veranlassllllg nul' lag VOl', die reine Oxyehinolinsulfosaure - China
septol, ihre Verbindung mit Phenol - Oxychinaseptol zu taufen? Die 
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Herren Erfinder, die mit soviel Scharfsinn die schwerlosliche Oxychinolin
sulfosaure durch Alkali lOslicher macbten und dieses Salz als ein neues 
Antisepticum in den Handel brachten odeI' die antiseptische Wirkung 
diesel' Saure dUl'ch Phenoliren nocb zu steigern such ten, - ich meine, diese 
Herren mussten auch soviel Scbarfsinn besitzen, ibren Kindern passendere 
Namen zu geben! 

Loretin· (Loretincalcinm.) Gaze li %. 
18,0 krystallisirtes Chlorcalcium werden in 

1800,0 Wasser gelost und mit diesel' Losung 
1200,0 Mull impragnil't. 

Die Gaze wird breit aufgehangt und l'echt gleichmassig so lange getrocknet, 
bis sie die Hiilfte odeI' hOchstens Zweidrittel del' Feuchtigkeit verloren 
hat. Dann wird sie wieder so zusammengelegt, wie sie die Wringmaschine 
durchlaufen hat und einige Stun den zwischen GJasplatten gepresst, urn die 
gleichmassigste Durchfeuchtung zu erzielen. In diesel' feuchten Gaze wird 
durch Wechselzersetzung zwischen Cblorcalcium und Loretinnatrium in 
molekularem Verhaltniss Loretincalcium dil'ekt erzeugt. Del' Koncentrations
grad del' Loretinlosung richtet sich darnach, wie weit die Chlorcalcium
Gaze abgetrocknet ist. Angenommen, sie wiege 2000,0, so enthalt sie 
2000,0 - 1200,0 = 800,0 Feuchtigkeit; soviel weniger als 1800,0 muss 
die LoretinnatriumlOsung wiegen, urn beim aberrualigen Impragniren von 
del' Chlorcalcium-Gaze gerade aufgenommen zu werden. -

Man lOst also 55,0 reines Loretin und 7,5 ausgetrocknetes kohlen
sam'es Natrium in 950,0 Wasser, el'warmt, kocht aUe Kohlensaul'e weg, 
Hisst erkalten und impragnirt, unter Vermeidung jeglicher Beriihrung mit 
Eisen, nochmals die feuchte Chlorcalciumgaze. Die Gaze wird nicht in 
breiter Lage, sondern wie sie aus del' Wringmaschine gekommen, zum 
Trocknen aufgehangt und bei gelinder Warme langsam getrocknet. 

Zehnprocentige Loretingaze ist aus fiinfprocentiger durch nochmaliges 
Impragniren mit 0 bigen Losungen herzustellen; es gelingt nieht, sie in 
einem Zuge zu fabricll'en. 

Schiittelt man 55,0 Loretin mit Kalkwasser, dass alIes Loretin zersetzt 
und ein Ueberschuss von Ca(OH)2 vermieden wird, verdiinnt mit Wasser 
auf 1800,0, so erhalt man eine Fliissigkeit, in welcher das scharlachrothe 
Loretincalcium sehr fein suspendirt ist. Sie eignet sich recht gut zur 
bescbleunigten Herstellung des Verbandstoffes; es ist nul' erforderlich, dass 
del' Niederscblag sich nicht absetzt, Eondern gut vertheilt ist, und dass 
die geschiittelte Fliissigkeit, in kleinen Portionen verbraucht wird. 

Die scharlacbrothe Loretingaze besitzt keinen Geruch; in tl'ockner 
Luft ist sie bestandig und kaun selbst bei 100 0 sterilisirt werden. Sie ist 
VOl' Licht zu schiitzen. Sie giebt wedel' au Wasser, noch Spiritus, noeh 
Aether Farbe ab, farbt sieh mit Eisen dunkelgriin und entwickelt, wenn 
trocken im Reagensrohre erhitzt, violette .Joddampfe. -
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V. Cocain-Praparate. 
Cocain.Rorsiinre-Watte, 2% + 5%. 

10, ° Cocainhydroch lorat, 
25,0 Borsaure und 
15,0 Karbolsaure werden III 

50,0 Glycerin, 
250,0 Spiritus und 
400,0 Wasser gelOst. 

Die Losung wird filtrirt und mit del' Irrigatorspritze zweiseitig auf 1 Vlies 
Verbandwatte von 500 g vertheilt. Die Spritze ist hierbei mit einem 
gewohnlichen, 1 I Fliissigkeit fassentlen, glasel'llen Irrigatorgefass ver
bun den , welches mit del' Linken boch gehalten wird. Das impragnirte 
Vlies wird zusammengelegt und von Hand gewrungen, mit del' V orsicht, 
dass keine Fliissigkeit abgepresst wird, dass diese sich nul' gleicbmassig in del' 
Watte vertheilt. U m dies sicher zu erreichen, wringt man die Watte 
wiederholt und legt dabei dieselbe jedesmal in anderer Weise zusammen. 
Dann wird das Vlies von unten her iiber zwei Leinen breit gehangt, die. 
Enden nach Innen geschlagen und bei gelinder Warme getrocknet. - Soll 
das Praparat keine Karbolsaure enthalten, so kann auch del' Glycerin
gehalt urn 15 g herabgesetzt werden. 

Cocain-Modlnm· Watte, 2 % + 1 %. 
10,0 Cocainhydrochlorat und 

5,0 Morfiumhydrochlorat werden bei gelinder Warme III 

300,0 Spiritus und 
400,0 Wasser ge16st. 

Die Losung wird filtrirt und auf 1 Vlies Verbandwatte im Gewichte von 
500 g in del' Lei Cocain-Borsaure-Watte bescbriebenen Art verbraucht. 
Die Trockentemperatur darf nicbt iiber 30 0 C. hinausgehen; andel'llfalls 
farbt sich die Watte gelb und verliert an Wirksamkeit. 

Beide Praparate we.rden vorsichtig in braunen Glasern aufbewahrt. 
Zur Identificirung benutze man die unter Cocain und Morfium angegebenen 
charakteristischen Reaktionen. 

VI. Eisen -Praparate. 
Eisenchlorid-Watte 20%. 

2000,0 krystallisirtes Eisenchlorid werden III 

6000,0 Spiritus und 
11500,0 Wasser gelost und filtrirt. 

Mit del' stets frisch zn bereitenden" Losung werden 10 kg Verbandwatte 
impragnirt. Man verwendet nicht Vliese von ganzer Lange, - sie wiirden 
zu schwer, reissen und die Losnng abfliessen lassen -, son del'll nul' 
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Viertelvliese, in bekannter Weise gelegt. Die Watte wird zweimal durch 
die Walzen gezogen und sofort breit aufgehangt. Del' Trockenraum ist. 
zu verdunkeln und nul' massig zu heizen; die Watte ist haufiger umzu
hangen und VOl' dem vollstandigen Austrocknen abzunehmen. In hoherer 
Warme getrocknet wird sie rothbraum, indem Salzsaure verdunstet und 
Ferrihydroxyd sich ausscheidet. Sie ist VOl' Licht und Luft geschiitzt 
aufzubewahren. 

Eisenchlorid·Gaze (- Unt) 20"10-

240,0 krystallisirtes Eisenchlorid, \ 
500,0 Spiritus, J Mull odeI' Lint 1200,0. 

1000,0 Wasser, 
Das bei del' Herstellung del' Eisencblorid-Watte Gesagte gilt auch fur 
diese beiden Praparate. Grosserer V orrath fur langere Aufbewahrung ist 
nicht anzufertigen, da selbst bei vorsichtigstem Lagern mit del' Zeit durch 
Dissociation und Einwirkung del' Salzsaure die Baumwollfasern zerfreesen 
werden. - Etwas widerstandsfahiger ist ein nach folgender V orschrift her
gestellter 

Eisenchlorid-Lint (- Gaze) 20"/0, 

240,0 krystallisirtes Eisenchlorid und 
50,0 frisch gefalltes Thonerdehydrat werden unter haufigem Um

schutteln mit 
250,0 Wasser einen Tag bei Seite gestellt. Man lasst absetzen, 

filtrirt und verdiinnt das Filtrat mit 
500,0 Wasser und 1 . 
750 ° S . 't f Lmt odeI' Mull 1200,0. , pin us. 

Die erforderliche Menge Thonerdehydrat wird aus 215,0 krystallisirtem 
Aluminiumsulfat dargestellt. Man lOst dieses in Wasser und fant mit 
einem Ueberschuss von Ammoniak, lasst absetzen, wascht mit kochendem 
Wasser aus, filtrirt und presst zwischen Holzwolleplatten odeI' in deren 
Ermangelung zwischen Ziegelsteinen. Del' Pressriickstand wird noch feucht 
mit del' Eisenchloridlosung macerirt. 

Die Eisenchlorid-Verban dstoffe haben eine dunkelcitrongelbe 
Farbe. Ammoniak farbt sie rothbralln, Schwefelammonium schwarz, Salicyl
saure blauviolett. 

Eine 'Bestimmung des Eisengehaltes del' Eisenchlorid-V erbandstofl'e 
diirfte wohl stets unnothig sein, da das Eisenchlorid billiger als Ver
bandwatte ist. 

Ferripyrin. Watte 10%. 

1000,0 Ferripyrin werden gelOst m 
250,0 Glycerin ulld 

19500,0 kaltem Wasser. 
Es werden hiermit 10 kg V erband watte kalt impragnirt; das Verfahren 
ist genau dasselbe wie bei Eisenchlol'id -Watte. (Holzstabe zum Auf-
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hangen del' IIU trocknenden IVatte sind ungeeignet; an den mit Rolz in 
Beriihrung kommenden Stell en entfarbt sie sich.) Sie ist nur vollig 
trocken von den Leinen zu nehmen und dunkel aufzubewahren. 

Ferripyrin·Gaze 10%. 

120,0 Ferripyrin, \ 

60,0 Glycerin, J 1200,0 
1 700,0 IVasser, 

Mull. 

Sie ist breit aufzuhallgen, illl Dunkeln und bei gelillder Warme zu 
troeknen. 

Ferripyrin - Verbandlllaterial besitzt ell1e ziegelrothe Farbe. 
Schwefelammon farbt eR schwarz, gerbstoffhaltige Pdiparate blauschwarz. 
Wasser entzieht den Verbandstoffen alles Ferripyrin; dieselben werden 
farblos, wahrend sich die Losung roth fiirht. - Die quantitative Un tel'
sllchung del' Fel'l'ipyrin-Priiparate liiuft auf eine Bestimmung des Antipyrin
Gehaltes aus und kann in der Weise wie sie unter Ferripyrin beschrieben 
ist, ausgefiihrt werden. 

Ferl·ostyptin·Watte (- Gaze) 10% 

werden ganz analog den Ferripyrin -Verbandstoffen hergestellt. Breites 
Aufhangen, dunkler Trockenrallm, gelinde Warme sind zur Erhaltllng 
eines gleichmassigen Fabrikates erforderlich. Dasselbe besitzt eine citronen
gelbe Farbe und schwach phenol:trtigen Gerudl. 

VII. Eukalyptusol. Praparate. 

Eukalyptusol.Gaze! fettige, 10%. 

1000,0 Damarharz und 
10000,0 Walrat. 

werden bei gelinder Warme geschlllolzen und kolirt. Dem halberkaHeten 
Gemisch werden 1000,0 Eukalyptusol zugemischt. Riermit wird Mull, 
gebleicht odeI' ungebleicht, in IVasserbadwarme impragnirt. - Zur U ebe1'
tragung des athe1'ischen Oeles lassen sich auch die unter Liste1"sche1', 
Volkmann'sche1' Ka1'bolsallre-Gaze angefiihrten }1'ettkompositionen sowie 
die dort besprochene harzfreie Paraffinmischung ve1'we1'then. Ausse1'dem 
kann man nach folgender V orschrift arbeiten: 

120,0 Euhlyptusol, \ 
180,0 Ricinusol, I 1200,0 Mull. 

1200,0 Spiritus, 
Ein weisser, eigenthiimlich kamphorartig riechender Verbandstoff, welcher 
VOl' Licht und Luft geschiitzt gelagert werden muss. 
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VIII. Formol- (Formalin-, Formaldehyd-) Priiparate. 
Formalin-Catgut. 

Eine 1 procentige Formalinlosung, mit Wasser hergestellt, wirkt schon 
antiseptisch; sie konservirt thierische Gewebe und hartet sie. Darauf be
ruht die Anwendung des Pormalins, Catgut aseptisch zu machen. 

Mit Benzin von Fett gereinigtes Rohcatgut wird 24 Stunden in einer 
2 procentigen Formalinlosung macerirt, abtropfen gelassen und in einer 
solchen von 0,8% in braunen, dicht schliessenden Glasern aufbewahrt. 
Da das Formalin des Handels l'und 40 % Formaldehyd enthalt, so ist die 
Einweichfliissigkeit aus 50,0 kauflichem Formalin llnd 950,0 Wasser, die 
Aufbewahrungsliisung im Verhaltniss von 20: 980 herzustellen. 

Amyloform-Gaze 10 0 '0' 

120,0 Amyloform werden mit 
60,0 Glycerin feinst verrieben. Bs werden allmahlich zugesetzt 

1700,0 Wasser. 
Mit diesel' Schiittelmixtnr werden unter den iiblichen Vorsichtsmaass

regeln - kleine Portionen, sorgfiiltige Vertheilung - 1200,0 Mull im
l}ragnirt. -- Oder es wird das etwas starker glycerinirte Gewebe in einer 
:flachen Schale mit. del' erforderlichen Menge Amyloform allerseits iiber
siebt und mit dem Pistill bearbeitet. - Eine weisse, geruchlose, st.erilisir
hare Gaze. 

Glutol-Gaze 10"la. 
wird in derselben vVeise bereitet wie Amyloform-Gaze und zeigt. dieselben 
Eigenschaften. 

Tannoform·Gaze 10"10 
stimmt in del' Herstellung mit den beide~ vorigen iiberein. 

Rine fast weisse Gase mit schwach rothlichem Schein. Sie ist geruch
los und lasst sich sterilisiren. 

Sammtliche drei Gazen sind leicht zu bereiten; besondere Vorsichts
maassregeln sind wedel' hiel'bei lIoch Lei del' A ufbewahrung zu beachten. 

Paraform·Gaze. 

Paraform-Gaze von konstantem Gehalt lasst sich nicht darstellen; es 
widerstrebt clem die chemische Natllr des Paraforms, das als polymeri
sirter Formaldehyd leicht. clas Bestreben hat, von dem einen Zustand in 
den anderen, von dem festen in den gasformigen iiberzugehen. Verdunstet 
man die wassrige Liisung des Formaldehyds, so entweicht ein 'l'heil des
selben gasformig, ein anderer Theil polymerisirt sich nnd hinterbleibt als 
festes, nnlosliches Paraform. vVeder die lYIenge des gasformigen Mono
formaldehyds noch die des festen Triformaldehyds ist konstant oder kon
trollirbar. Erhitzt man auf einer heissen lYIetallplatte festes Paraform, 



122 Die Fabrikation. 

so verfliichtigt es sich als gasfOrmiger Formaldehyd, welcher sich in 
kiihleren Lagen sofort wieder polymerisirt und kondensirt. Bestehen diese 
aus Verbandstoff-Material, so schlagt sich auf ihnen das Paraform in fester 
Gestalt nieder, wodurch sie nicht nul' steril, sondern in Folge del' be
standigen Abdunstung von Formaldehyd antiseptisch wirksam gemacht 
werden. - In entsprechender Weise kann man bei del' Herstellung von 
Paraform-Verbandstoffen verfahren. Man bringt auf den Boden aines dicht 
verschliessbaren Blechkastens etwas festes Paraform, dariiber einen Sieb
boden und auf dies en locker das Vorbandstoff-Mate1'ial. Man schliesst den 
Kasten und erwa1'mt den Boden desselbell, damit sich das Paraform ver
fliichtigt. Man lasst langsam abkiihlell und benutzt das Herstellungsgefass 
zugleich zur Aufbewahrullg. Nul' zum Gebrauche resp. zur Abgabe ent
nimmt man diesem das erforderliche Quantum. 

Ein fa1'bloser, bestandig Formaldehyd abdullstender, stech end riechen
der, Nase und Augen reizende1' Verhandstoff. 

Zur maassanalytisohen Bestimmung des Formaldehyds lasst sich 
recht gut seine Zersetzung durch salzsaures Hydroxylamin bellutzen. Sie 
verlauft nach del' Gleichung: 

OHOH + NH2. OH, HOI = HOI + HtO + OHO .NH2' 
Ein Molekiil Formaldehyd macht ein Molekiil Salzsaure frei, welche 

durch Normal-Kalilauge gem essen werden. kann. Man arbeitet gewohnlich 
mit %-Normal-Losungen. Eine li2-Normal-Kalilauge enthalt 28,0 KOB in 
1 Liter, eingestellt gegell reille kryst.allisirte Oxalsaure. Man setzt einer 
gewissen Menge Formalin odeI' dem wassrigen Auszl1ge einer bestimmten 
Menge Formalin-V erbandstoff salzsal1res Hydroxylamin im U eberschuss zu' 
lasst zur Beschleunigung der Reaktioli einige Zeit stehen, farbt mit 
Dimethylorange, 1: 1000, als Indikator gelb und titrirt mit 1/2-Normal
Kalilauge, welche iiberschiissigeS' salzsaures Hydroxylamin unberiihrt lasst, 
auf zwiebelroth. 

1 ccm 1/2-Normal-Kalilal1ge = 0,015 Formaldehyd. 

IX. Iehthyol·Praparate. 
Icbthyol.Gaze 20"10. 

240,0 Ichthyol-Ammonium werden in 
550,0 Aether und 

1050,0 Spiritus gelOst lind die Losung filtrirt. 
1200,0 Mull. 

Es ist vortheilhaft, del' Losung etwas Salmiakgeist hinzuzufiigen, um 
die Wirkung etwa in den Verbandstofl'en in Spuren vorhandener Saure 
unschadlich zu machen. Siehe Ichthyol, Seite 99. 

Die gelbbraune, etwas schmierig anzufiihlende, eigenthiimlich unan
genehm riechende Gaze ist zwar licht- und luftbestandig, sie werde aber 
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dennoch, ihres widerlichen Geruches wegen, wohl verschlossen und von 
anderen Verbandstoffen entfernt aufbewahrt. 

Die Herstellung del' lchthyol-Watte im Grossen habe ich schon bei 
Besprechung del' verschiedenen Impragnir-Methoden im zweiten Absehnitt 
unter D, 6 erwahnt. Im Kleinen und zur besehleunigten, aushilfsweisen 
Darstellung Htsst sieh eine atherisch-weingeistige Losung, welehe mit der 
Wringmasehine zu impragniren ware, benutzen. 

Sollen diese Praparate desordorirt werden, so geschieht das mit 
Eukalyptus- odeI' Oitronellaol, von welchem man del' Impragnirfliissigkeit 
auf 240,0 Iehthyol 6,0 hinzufiigt. 

Dureh nachfolgendes Krempeln aus ichthyolirter Baumwolle hergestellte 
Watte wird in del' Weise desodorirt, dass man mit einem Refraichisseur 
die weingeistige Losung des atherischen Oels iiber die Watte spriiht, sie 
fest zusammenrollt und so einige Stunden liegen liisst. - Im U ebrigen 
mag wohl auch hie und da die Ansieht auftreten, dass die Desodorantien 
den Geruch del' Ichthyol-\Vatte eher verschlechtern als verbessern. 

x. Jod-praparate. 

Jod·Watte 5%+ 10"/0. 
100,0 J od und 
200,0 J odkalium werden 111 

3000,0 Spiritus, 
300,0 Glycerin und 
800,0 Wasser 

gelost; die Losung wird durch Baumwolle-Oharpie filtrirt. 

2 kg Verbandwatte in ca. 100,0-125,0 schweren Tafeln. Eine solche 
Tafel wird in die in einer Porzellan- oder Emaille-Schale befindliche J od
losung eingetaucht, schnell und nicht sehr stark von Hand ausgewrungen, 
auseinander gebreitet, mit einer Tafel reiner Watte umhiillt und nunmehr 
mit aller Kraft ausgewrungen. Die Wringmaschine wiirde nicht so scharf 
abpressen, als es auf diese Art mit der Hand moglich ist. Die aussere 
reine Wattetafel solI nicht nul' aIle iiberschiissige Losung aufsaugen, sie 
soIl ausserdem die Hande thunlichst VOl' del' Beriihrung mit der scharfen 
J odlosung bewahren. Lasst sich das auch nicht ganz erreichen, so wird 
sie doch so herabgemindert, dass bei flotter Arbeit ausser Braunfarbung 
del' Hande kein Nachtheil entsteht. (Mit ammoniakalischem Seifenwasser 
verschwindet jene bald). Ais zweite zu impragnirende Tafel wird die, 
welche die erste umhiillte, eingetaucht und damit ebenso verfahren. Die 
impragnirte Watte wird sofort in einelll luftigen, verdunkelten und unge
heizten Raume zum Trocknen aufgehangt. Man kann hierzu den Jodoform
Trockenraum benutzen, nehme jedoch besondere Leinen, keine Stangen 
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zum Aufhangen. Die J odwatte wird VOl' dem volligen Austroc'knen ab
genommen und fest geschichtet in dicht schliessenden Holzkasten auf
bewahrt. Sie halt sich gut. 

Eine chokoladenbraune, verhaHnissmassig wenig nach Jod riechende 
IVatte. Sie fiirbt Spiritus und A ether hraun, Chloroform rothlich violett, 
Starkelosung hlauschwarz. 

Zur quantitativen Bestimmung des freien Jods benutzt man dessen 
Bindung durch unterschwefligsaures Natrium, welche nach folgender Glei
chung VOl' sich geht: 

2(N~S203 + 5H20) + J 2 = 2NaJ + Na2 S4 0 6 + 10H2 0 
2 X 248 = 496 2 X 127 = 254. 

Als Indikator dient StarkelOsung. - Um das Jod in Wasser in Losung 
zu hringen, genugt das in del' nach vorstehender Angahe herge8tellten 
J odwatte vorhandene J odkalium; da jedoch auch 801che im Handel ist, 
welcbe kein Jodkalium enthalt, ein Ueberschuss des letzteren jedoch nie
mals hei der Titration start, so setze man davon stets binzu. - Man lOst 
1,0 J odkalium in ca. 150,0 Wasser und erschopft mit diesel' Losung 
5,0 J odwatte, wascht mit Wasser nach und verdunnt auf 200 ccm. Die 
ausgezogene Watte wird noch mit Spiritus hehandelt, dann getrocknet und 
gewogen. 

100 ccm del' J odlosung werden im Becherglase nach und nach mit 
1i10 N ormal-N atriumtbiosulfatlOsung, bergestellt durch Auflosen von 24,8 
Natriumthiosulfat in soviel 'Vasser, dass die Losung 1 Liter hetragt und 
eingestellt gegen 1110 N ormal-J odlosung, versetzt, his die Fliissigkeit nur 
noch wenig gelb gefarbt ist. N ach Hinzufugung von etwas frisc.her, ge
kochter Starkelosung, wodurch Bbufarhung eintritt, wird mit dem Zusatz 
del' 1/10 Normal-Thiosulfatlosung fOl'tgefahren und anf farblos titrirt. 

Angenommen es seien 6,8 ccm 1/111 N ormal-Losung verbraucht. 
1 cern = 0,0127 Jod, 6,8 cern = 6,8 X 0,0127 = 0,0864 Jod, welche 

111 2,5 J odwatte enthalten waren, mithin in 5,0 = 0,1728 J od. 
Hatten obige 5,0 .Iodwatte 3,5 reine, troekene Verbandwatte hinter

lassen, so betriige del' Gehalt an frei em J 0 d 4,94 0(0' entspreehend del' 
G1eichung 3,5: 0,1728 = 100 : x. 

Enthalt die J od watte neben freiem J od grossere Mengen J odkalium 
- oh clas del" Fall ist, sieht man sofort am Verhalten derselben gegen 
\Vasser -, so macht sich auch die quantitative Bestimmung des gebundenen 
J ods erforderlich; tragt es doch wesentlich zur Bewerthung der J odwatte 
bei. Man bestimmt das freie und gebundene J od zusarnmen (letzteres 
wird durch Eisenchlorid freigemacht), und erhalt durch einfache Subtraktion 
del' fUr freies J od gefundenen Zahl von del' nun gefundenen Zahl die 
:Menge desJ ods imJ odkalium und kann diese auch auf J odkalium umrechnen. 

5,0 J od watte uhergiesst man in einer Kopfflasche mit Wasser, setzt 
uberschussige Eisenchloridflussigkeit und Schwefelkohlenstoff hinzu, ver
schliesst die Flasehe und schuttelt kraftig und wiederholt mit Schwefel-
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kohlenst6ff aus, bis dieser nicht mehr gefarbt wird. Man titrirt das J od 
direkt in diesel' Losung mit 1111l Natriumthiosulfat und Starke als 1ndikator. 

Es waren 34,6 ccm lId Nol'mal-Losung verbraucht; diese wiil'den 
34,6 X 0,0127 = 0,4394 freiem und gebundenem Jod in 5,0 Jodwatte ent
sprechen. Freies J od waren 0,1728 gefl1nden; es blieben demnach fUr 
gebundenes J od 0,2666 iibrig, welche !lach der Formel 

127 : 166 = 0,2666 : x, 
J od : J odkalium x = 0,3485 J odkalillm 

itnzeigen. Del' Gehalt an J odkalium betriige demnach 
3,5: 0,;)485 = 100: x = 9,96 %' 

Aristol·Gaze 5%. 
60,0 Aristol und einige Tropfen Salmiakgeist 

1200,0 Aether im verduukelten Raume gelost. 
unverziiglich hinzugefiigt 

600,0 Spiritus, vermischt mit 
50,0 Glycerin. 

werden in 
Del' Losung wird 

Es wird ohne Zeitverlust im Dllnkeln impragnirt und getl'ocknet, - letzteres 
ohne Anwendung von Warme. (Ohne Ammoniak-Zusatz zersetzt sich die 
athel'ische Al'istol-Losung !loch leichter als eine JodoformlOsung.) 

Ein geruchloser, schwach riithlich-gelber Verbandstoff, del' sich an del' 
Luft und am Licht unter J odabspaltu!lg sehr leicht zersetzt. 

Europhen.Gaze 5"10. 
60,0 Europhen und einige Tropfen Salmiakgeist werden III 

1450,0 Spiritus gelost und die Losung mit 
50,0 Glycerin versetzt. Hiermit werden 

1200,0 Mull impragnirt. 
Bei allen Arbeiten macht sich Abhaltl1ng des Lichts erforderlich. Del' 
Yerbandstoff wird breit aufgehangt, ohne Warme abgediinstet, noch etwas 
feucht von den Leinen genom men und sehr trocken, nicht warm, im 
Dunkeln aufbewahrt.- Er besitzt eine gelbe Farbe und saffranartigen Geruch. 

Zur 1dentificirung kocht man den Verbandstoff einige Zeit 
mit verdiinnter Kalilauge bei Gegenwart von Zinkstaub, filtrirt, sallert 
das Filtrat an und schiittelt es mit. Aether aus. 1m wasserigen Antheil 
ist das J od vorhanden, wahrend del' atherische Auszug das 1robutylkresol 
enthalt. Wird dieses nach dem Verdunsten des Aethers mit etwas 
N atronlauge aufgenommen, mit"\V asser verdiinnt und mit J odjodkalium 
im U eberschuss versetzt, so entsteht wieder das charakteristisch riechende 
Europhen als anfangs griinlicher, spater gelblicher Niederschlag. 

60,0 Jodol, 
1400,0 Spiritus, 

Jodol·Gaze 5%. 

50,0 Glycerin und einige Tl'opfen Salmiakgeist 
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werden unter Abbaltung grellen Tageslicbts in Losung gebracbt und mit 
del' Losung 1200,0 Mull impragnirt, - in del' unter Jodoform-Gaze aus
fiibrlicber besprocbenen Art. 

Eine geruchlose, fast farblose Gaze mit scbwach braunlichem Scheine. 
Sie ist VOl' Licbt und Luft sorgfaltig zu scblitzen, da sie sebr leicbt 
Jod abgiebt. - Del' alkoboliscbe Auszug farbt sicb mit Salpetersaure roth. 

Nosophen·Gaze 3"10. 
36,0 N osophen, 

1450,0 Spiritus, 1200,0 Mull. 
25,0 Glycerin, 

Obiges Quantum Spiritus wird zuvor mit 2,0 doppelkohlensaurem Natrium 
wahrend einiger Stunden unter baufigem, kraftigem Umschiitteln bei Seite 
gestellt, filtrirt, mit dem Glycerin und endlich dem Nosophen versetzt. 
AIle Arbeiten werden im verdnnkeltem Raum ausgefiihrt. 

Eine fast farblose, Imum gelbliche, geruchlose Gaze, welche am Licht 
leicht .Tod abgiebt. Sie ist duukel, trocken und VOl' Luft geschlitzt auf
zubewabren. - Mit Alkali farbt sie sich blaulich, das Nosophen lost 
sich mit blauer Farhe in Alkalien. 

Sanoform·Gaze 5"10. 

60,0 Sanoform, I 
150,0 Aether, 

1300 0 S . . 12000 Mull. , pn'ltus, , 
50,0 Glycerin, 

Die Darstellung bietet nicht die geringsten 
V orsichtsmassregeln sind nicht anzuwenden, 
licht- und luftbestandige, sterilisirbare Gaze. 

Schwierigkeiten; besondere 
Eine farb- und geruchlose, 

Zur Identificirung kann man mit verdiinnter Kalilauge und Zink
staub erwarmen, es bilden sich Methylalkohol, salicylsaures Kalium und 
J odkalium. Man sauert mit Salzsaure schwach an, schiittelt mit Aether 
aus und weist darin die Salicylsaure in bekannter Weise nacho Den 
wasserigen Antheil kann man mit etwas rauchender Salpetersaure versetzen 
und mit Chloroform oder Schwefelkohlenstoff ausschiitteln. 

Sozojodo1.Gaze 5"10. 
60,0 Sozojodol-Natrium, (1200,0 Mull. Wegen del' grosseren Los-
30,0 Glycerin, j.lichkeit ist das Natriumsalz der Kalium-

17 50,0 Wasser, verbindung vorzuziehen. 
Uebel' ihre :E'abrikation gilt dasselbe wie von del' Sanoform-Gaze. Ein 
farb- und geruchloser, sehr bestandiger Verbandstoff. 

Mit sehr verdiinnter EisenchloridlOsung farbt er sich blauviolett. 
Wird del' wasserige Auszug mit etwas Cblorwasser und Chloroform ge
schiittelt, so farbt sich letzteres rotbviolett. 
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Thiophendijodid-Gaze 10%. 

120,0 Thiophendijodid, 
600,0 Aether, 

1100,0 Spiritus, 
60,0 Glycerin. 

127 

1m verdunkelten Raume wird das Thiophendijodid in Aether gelOst, dann 
Spiritus und endlich Glycerin hinzugefiigt. Es werden mit dieser Losung 
in der unter Jodoformgaze beschriebenen Weise 1200,0 Mull impragnirt 
und getrocknet, und zwar ebenfalls ohne Anwendung von Warme. 

Ein farbloser, eigenthiimlich-aromatisch riechender Verbandstoff. 
Wegen der grossen Fliichtigkeit und leichten Zersetz barkeit des 
Thiophendijodid ist er vor Licht und Luft vorsichtig geschiitzt auf
zubewahren. 

Mit jodhaltigen Verbindungen impragnirte Verbandstoffe 
quantitativ auf ihren Jodgehalt zu untersuchen, kommt man in allen 
Fallen mit genauem Ergebniss zum Ziele, wenn man dieselben zunachst nach 
den Grundsatzen der Elementaranalyse organischer Verbindungen zerlegt und 
das an eine anorganische Base gebunuene .lod gewichts- oder maassanalytisch 
als J odsilber bestimmt. 

Man bringt in eine an einem Ende zugeschmolzene Verbrennungs
rohre eine ca 2 cm hohe Schicht gekornten Natronkalk, bestehend aus 
einem Gemisch von 1 Theil geschmolzenem, chlorfreiem Natriumhydroxyd 
und 4 Theilen chlorfreiem, durch Brennen von rein em Marmor hergestelltem 
Calciumoxyd, hieriiber 2,0 des zu nntersuchenden Verbandstoffs und 
dariiber wieder eine Schicht Natronkalk, die aber 4-5 cm hoch sein muss. 
Man erhitzt nun langsam vom offenen Ende der Verbrennungsrohre an bis 
zum geschlossenen Ende zur schwachen Rothglut, erhalt darill einige Zeit 
und taucht dann das noch gliihendheisse, geschlossene Rohrenende in ein 
Becherglas mit etwa 100 ccm Wasser. Die Glasrohre zerspringt hierbei 
und entleert ihren Inhalt in das Wasser. Man setzt soviel reine Salpeter
saure hinzu, dass eben der Kalk gelost wird, filtrirt und spiilt Glas
scherben, Becherglas und Filter mit.W asser nacho War die durch Salpeter
saure bewirkte Losung nicht farblos, sondern durch ausgeschiedenes J od 
gelb gefiirbt, so setzt man vorsichtig bis zur Entfarbung einige Tropfen 
schweflige Saure hinzu. 

Meistens ist das J od weniger fest gebunden und entweder schon in 
der Wiirme des Wasserbades oder bei wenig hoherer Temperatm' isolir
bar. Man kanll in solchem Falle 2,0 Verbandstoff in einem Reagensrohre 
2 cm hoch mit gekorntem, reinem, metallischem Zink und dann etwa 
5 cm hoch mit entwassertem, reinem kohlensaurem Natrium in Krusten 
oder Stiicken, iiberschichten und im Wasserbade oder in einer koncentrirten 
KochsalzlOsung erwarmen'. Man er:halt nach dieser Methode das J od 
hauptsachlich als Zinkjodiir. Man giebt den Gesammtinhalt des Reagens-
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rohres In eIn Becherglas, splilt mit Wasser nach, verdlinnt mit Wasset' 
und Hisst einmal aufkochen. Man filtrirt heiss, slisst das Filter mit 
Wasser aus, vel'einigt die Fllissigkeiten, welche das J od nun als N atl'ium
jodid erithalten, Hisst el'kalten, neuhalisil't genau mit Salpetersaure, even
tuell einen Ueberschuss derselben mit kohlensaurem Magnesium odeI' 
Calcium und verdlinnt auf 500 ccm. In 250 ccm dieser Losung, ent
sprechend 1,0 Verbandmaterial, bestimmt man nun, mit chromsaurem 
Kalium als Indikator, mittels 'ho -N ormal-Silberlosung das Joel als J od
silber. Die gefundene Menge J od rechnet man in jodhaltige SubstallZ 
urn und sei zu dies em Zwecke daran erinnert, dass 

Aristol . 45,80 0;", 
Europhen 28,10" 
Jodol 88,97 
N osophen 60,00" 
Sanoform 62,84 " 
Sozojodol-Natr. 56,66 " 

" ·Ka!. 54,69 " 
Thiophendijodid 75,50 " J od enthalten. 

Ueber Probeentnahme, Ausfiihrnng del' Untersuchung und Berechnung 
siehe ausfiihrlicher unter J odoform! 

XI. .J odoform -Pl'aparate. 

Jodoform-Watte 5% (und 10%). 

In del' im Heisswassel'- odeI' Dampfbade ruhenden Impragnirwanne 
werden 16000,0 Spiritus auf ca. 70 'J, d. h. bis nahe zum Sieden erhitzt, 
in diesel' Temperatur wahi'end de\' gam,;en folgenden Arbeit gehalten 
und mit einer Spur Salmiakgeist, etwa 5,0, Yel'setzt. Man lost nun durch 
vorsichtiges U mriihren 500,0 (resp. 1000,0) .Todoform in del' heissen 
Fllissigkeit auf und setzt 400,0 ( " 750,0) Glycerin hinzu, mischt und 
impragnirt hiermit 10 kg Verbandwatte, gut ausgetrocknet und vorgewarmt, 
in Tafeln von ca. 250,0 bei ca. 90 cm Lange, also einmal getheilte, 
gewohnliche Vliese. Sie werden nul' einmal durch die Wringmaschine ge
zogen; beim zweiten Male wiirde infolge del' inzwischen eingetretenen 
Abkiihlung und grosstentheils erfolgten Abscheidung cles ,Todoforms eine 
schwache Losung abfliessen und die Briihe mit jedem Male mehr ve\'
diinnen, auseinandel'gefaltet wird je eine Tafel libel' zwei Leinen zum 
Tl'ocknen aufgehangt, so dass die umge.schlagenen Enden nach innen hangen. 
Impragnir- und Trockenraum mlissen gut ventilirt, verdunkelt sein; gewohn
liche Zimmertemperatur ist ausl'eichend. 1st die Watte etwas ausgetl'ocknet, 
was sehr schnell geschieht, so wird sie umgehangt, so dass nunmehr die 
Enden frei nach aussen herabhangen. Wahrend des lmpragnirens setzt 
man del' J odoformli:isung hin und wieder einige Tl'opfen Salmiakgeist hinzu 
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und verhiitet dadurch sichel', dass sie sich zersetzt und braunt. Die 
Impragnirung ist in einer Tour zu Ende zu fiihren, eine Unterbrechung 
del' Arbeit ist zu vermeiden wegen del' zu leichten Verfliichtigung des 
heissen Losungsmittels. Die Watte wird nicht vollstandig ausgetrocknet. -

KleiDere Mengen .J odoformwatte kann man auch in der Weise schnell 
herstellen, dass man entweder reine oder glycerinirte Verbandwatte mit 
Jodoform gleichmassig bestreut. Man verwendet dazu vortheilhaft ein 
kleines Sieb, welches man sich aus zwei Blechringen (oder den Papp
ringen einer Pulverschachtel) herstellt, indem man zwischen beide straff 
eine Lage dichten Mull spannt. Die Watte wird glatt auf eine Glastafel 
ausgebreitet, das Jodoform aufgesfreut und durch gelindes Klopfen mit 
einem Holzstab nach dem Innern zu vertheilt. Dann wird das Vlies 
glatt und fest gerollt, dabei bestandig mit del' V orsicht geklopft, dass kein 
Jodoform ausstaubt. -

Soll die .J odoformwatte (odeI' J odoformgaze) desodorirt werden, so 
wird entweder del' Impragnirfliissigkeit 1,0 Oumarin ouer 4,0-5,0 Sassafras
Oel zugefiigt oder die durch }Jinstreuen hergestellte J odoformwatte wird, 
wenn sie dispensirt werden soil, mittels Refraichisseur mit einer 0,5procen
tigen Oumarin- oder 2procentigen Sassafrasol-Losung in Spiritus bespriiht. -

Wird J odoformwatte (oder J odoformgaze) gelb gefarbt verlangt, so 
kann diese Farbe durch Auramin gegeben werden. Man iibergiesst kauf
liches Auramin mit del' zehnfachen Gewichtsmenge Spiritus und macerirt 
unter ofterem U mriihren; man filtrirt yom Rlickstand ab uncI behandelt 
diesen nochmals in gleicher Weise mit der gleichen Menge Spiritus wie 
vorher, filtrirt und vereinigt die Filtrate. Del' a,us Dextrin und ahnlichem 
Fiillmaterial bestehende Riickstand ist werthlos. Von der erhaltenen Farb
lOsung werden del' J odoformlOsung nach und nach kleine Mengen zugefiigt. 
- Mit J odoform nul' eingestreute J odoformwatte miisste schon als Grund
material gelbgefarbte V erband watte erhalt6U. 

J odoformgazen 5% 10"10 20% 30%. 

Jodoform 60,0 120,0 240,0 360,0 
Kolophon, gereinigt 12,0 24,0 
Aether 400,0 800,0 1450,0 2200,0 
Spiritus 1200,0 1000,0 650,0 450,0 
Glycerin. 50,0 120,0 120,0 100,0 

Mull 1200,0. 

Klebende J odoformgazen, nach Billrotll 5"/0 10% 20% 
.J odoform 60,0 120,0 240,0 
Kolophon, gereinigt 150,0 250,0 300,0 
Aether 360,0 720,0 1450,0 
Spiritus 900,0 800,0 500,0 
Glycerin 90,0 150,0 180,0 

Mull 1200,0. 
Z eli R. VerhandRtoft' - Mat.crialien. 9 
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An Stelle des Kolophons und Glycerins in den gewiihnlichen J odoform
gazen ist als Fixirmittel Paraffinum liquidum, Paraffiniil, empfohlen und 
auch in Oesterreich vielfach gebrauchlich; da dieses Mittel vollstandig 
indifferent ist und in der vorgeschlagenen Menge die Hydrophilitat 
der Jodoformgaze nicht merkbar herabsetzen diirfte, so miichte man es 
ein ideales Fixirmittd nennen, doch i:lezweifle ich sehr den Effekt, nach 
Versuchen, die ich im Kleinen anstellte; es im Grossen anszuprobiren hatte 
ich keine Gelegenheit. N ach genanntem V orschlage soil pro Meter und 
10 Procent nul' 1 Tropfen Paraffiniil erforderlich sein. Die Vorschriften zu 

Jodoformgazen 5% 10% 20% 30%· 
wiirden also lauten: J odoform 60,0 120,0 240,0 360,0 

Aether 400,0 800,0 1450,0 2200,0 
Spiritus 1250,0 1150,0 800,0 600,0 
Paraffin. liq. XX. XL. LXXX. CXX gutt. 

Mull 1200,0. 

Jodoform-Tannin·Gaze, nacIt Billroth, 5% + 5%. 
60,0 J odoform werden geliist in 

400,0 Aether. Der Liisung wird zugefiigt eine Liisung von 
60,0 Tannin und 
90,0 Kolophon in 90,0 Glycerin und 

800,0 Spiritus. Mull 1200,0. 

Jodoform-Docht, lose odeI' fest, 10% und 20%. 
wird Wle gewiihnliche J odoformgaze impragnirt, durchgewrungen und 
getrocknet. 

Jodoform-Seide. 

Man lasst gereinigte Nahseide eine halbe Stunde in einer koncentrirten, 
nur mit einigen Tropfen Salmiakgeist versetzten atherischen J odoform
liisung (1 : 6) liegen, abtropfen und spult sofort. - Sie ist nul' zur Dis
pensation anzufertigen. Fixirungsmittel, vor aHem solche, die nur den 
geringsten Reiz ausiiben kiinnten, sind zu vermeiden. 

J odoform -Gummi - Drainagen. 

Gelochter odeI' ungelochter Patentgummi-Schlauch (das Lochen muss 
event. vor dem Impragniren ausgefiihrt werden) wird wie Jodoformseide 
bereitet, nur dass man den Gummischlauch eine ganze Stunde in der 
J odoformliisung liegen la.sst. Man lasst abtropfen, oberfiachlich abtrocknen 
und dispensirt ohne weitere Zuthaten in braunen Gliisern. - Sie werden 
nicht auf V orrath gehalten. -

Es ist unbedingt erforderlich, dass die Impragnirliisungen klar sind, 
und dass sich am Boden der Wanne wedel' J odoform noch Glycerin aus
geschieden hat, andernfalls sind ungleichmassige oder, vom Glycerin her-
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riihrend, bl'aunfieckige Fabrikate die Folge. Del' Aethel'gehalt muss zum 
Spiritusgehalt im richtigen Verhaltniss stehen, damit das zuvor im Spiritus 
gelOste Glycerin durch den Aethel' nicht ausgeschieden wird, oder es darf 
der Aetherweingeistmischung nul' soviel Glycerin beigesetzt werden, als 
sie in Losung zu halten vel'mag. Bei den hochprocentigen J odoformgazen 
wiirde diese Menge zur Fixirung nicht ausreichen, darum ist bei Ihnen 
ein Zusatz von Kolophon nicht zu vermeiden, doch solI diesel' nicht grosser 
als nothig sein. 

Eine 50 procentige J odoformgaze Hisst sich wegen del' Loslichkeitsver
hiUtnisse des J odoforms in Aether und Spiritus und del' des Glycerins in 
Aether nicht direkt herstellen. Es miisste eine koncentrirte, reiu atherische 
J odoformlOsung ohne Zusatz von Spiritus und Glycerin, nul' mit Zuhilfe
nahme von Kolopholl als Fixirmittel, benutzt werden; doch wiirde diese 
so schnell verdunsten, nicht nul' aus dem Impragnirungsgefass, SOndeI'll 
noch mehr im Gewebe oder vielmehr an dessen Oberfiache, dass von einer 
genauen Dosirung gar keine Rede sein konnte. Auf solche Art hergestellte 
50procentige J odoformgaze fiillt stets ungleichmassig aus; hesonders sind 
es die Aussenlagen und Randel', welche sich clunkIer prasentiren als 
die iibrigen Theile. - Ich impragnire 50procentige J odoformgaze nUl" 
in del' "\Veise, dass ich 20procentige mit del' Losung fUr 30procentige, 
oder 30 procentige mit derjenigen fUr 20 procentige tJ'anke, kann hierbei 
als Hauptfixirungsmittel Glycerin verwenden, vermeide einen Zusatz 
grosserer Mengen Kolophon und kann gleichzeitig bei diesel' Gelegenheit 
vorrathige 20- oder 30pl'ocentige Gaze VOl' langerem Lagern bewahl'en. 
Dass diese lYlethode wegen del' zweill1aligen Verwendung eines Losungs
mittels etwas kostspieliger, ist l'ichtig, dafUr ist abel' auch das Fabrikat. 
umso werth voller. 

Eine atherweingeistige J odoformlOsuug zersetzt sich etwas leichter 
als eine weingeistige, am leichtesten eine rein atherische. Setzt man abel" 
dem Aether gleich anfangs eine Spur Salmiakgeist (siehe unter Jodoform
watte) hinzu und dann das ,Iodoform, beschleunigt durch kraftiges Urn
sehiitteln die Losung und verdi.innt nun sogleieh mit Spiritus, so tritt 
wfihrend mehrerer Stunden cine Zersetzung del' Losung nieht ein; sie kanll 
sogar, bei Abhaltung gl'ellen Tageslichtes, tagelang unvel'andert aufbewahrt, 
werden. Bei einell1 solch' harmlosen und sichern Mittel, J odofol'll1lOsunp; 
VOl' dem Zersetzen zu sehi.itzen, ist es mil' unbegreiflieh, dass es noeh 
Fabrikanten giebt, die zum gleiehen Zwecke untel'schwefligsaures Natrium 
verwenden. 1st dieSElS in gl'osseren Mengen zugegen, so entwiekelt sieh 
beim langeren Lagern sehweflige Saure und dmch Bildung von Sehwefel
same wird das Gewebe korrodirt. -

Die Gefasse, iiberhaupt alles was mit del' J odoformlOsung in Beri.ihrung 
kOll1mt, mi.issen peinlieh sauber und rein sein. Natiirlieh meine ieh damit 
nieht nul', dass sie nicht sehmutzig sein diirfell, ieh meine damit haupt
saehlieh, dass dureh Gerathe, dureh die Kleider del' Arbeiter nieht Spurell 

9* 
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fremder Ohemikalien, von friihel'er Beschaftigung herriihrend, verschleppt 
werden, und ist es besonders Salicylsaure, die zersetzend einwirkt. Am 
riehtigsten ist es, dass man zum Impriigniren, Troc'knen und Vel'packen 
von J odofol'mmatel'ialien wie besondel'e Gel'athe und Raume, so aueh 
besondel'e Pel'sonen zul' Vel'fiigung hat, die mit andel'en Impl'agnil'ungen 
garnicht in Bel'iihl'ung kommen. -

lch habe die J odoformwl'ingmaschine eine Zeitlang am gangbaren 
Zeug gehabt, mthe abel' ganz entschieden davon ab, vielmehr, lieber aIle 
andel'en Mangeln mit del' Transmission zu verbinden als diese. Das 
Arbeiten in den atherweingeistigen Losungen macht, weil durch die starkfl 
Verdunstung an den Handen hohe und andauernde KaHe erzeugt wird, 
die Finger gefiihllos, und ist durch den Aethel'- und Alkoholdampf das 
Gesichtsvermogen schliesslich auch getriibt, die allgemeine Aufmerksam'keit 
erschlafft, so passirt es leicht, dass die Wringwalzen statt des Materials 
allein dieses un d die Finger ergreifen, und ehe die sinnreichst und momentan 
wir'kenden . Ausschaltvorrichtungen in Thatigkeit treten, ist das Malheur 
geschehen. Ein wie Glas herausgesprungenel' Fingel'l1agel ist del' 'kleinste 
Denkzettel. 

I ch deutete eben schon an, dass bei langel'er Al'beit Spiritus- und 
Aetherdampfe l'echt storend einwirken konnen. Sehr lastig und geradezu 
unertraglich, trotzdem man sich an sie gewohnt, konnen sie bei mangel
hafter, unzureichender Ventilation werden. Kraftige, vom Boden del' 
Ra~me aus wirkende Ventilation allein macht den Aufenthalt ertraglich 
und fiottes Arbeiten muss die Dauer desselben moglichst verkiirzen. Un
wohl werden de Arbeiter sind sofort, selbst bei Widerspruch del'selben, 
was gewohnlich del' Fall ist, an die frische Luft zu f'uhren. Gerade die 
Al'beiterinnen sind haufig nul' mit Gewaltzu entfel'l1en; im weiter vor
geschrittenen Stadium ste1len sich bei ihnen nicht seHen Lach- odeI' 
Weinkrampfe, heftiges Erbrechen ein -, Erscheinungen, die an del' 
fi-ischen Luft schnell ve~schwinden und unmoglich· sind bei fehlerloser 
Ventilationoanlage. Uebrigens ist die Widerstandsfahigkeit sehr indi
viduell, jedoch auch bei derselben Person bald grosser, bald geringer. 
Mit einer mehr odeI' weniger starken N ervenerschlaffung ist sie stets ver
bunden; deshalb ist es vortheilhaft, die Impragnirung so zu verlegen; 
dass sie mit Beginn einer grosseren Arbeitspause beendet ist. 

J odoform-Verbandmaterial hat je nach dem Procentgehalt' eine schwefel
gelbe pis dunkelcitronengelbe Farbe. Die Farbung muss gleichmassig 
s e.l n. Es zeigt den charakteristischen Geruch, wenn diesel' nicht durch 
andere Riechmittel verdeckt ist. Mit del' Lupe sieht man :iiberall wohl 
ausgebildete .J odoformkrystalle. U ngefarbtes Material darf an Wasser 
keine Farbe abgebell. Dem Sonnenlicht odeI' del' Warme des Dampf
bades ausgesetzt, wird es in kurzer Zeit farblos, ebenfalls bei del' Ex~ 
trriktion mit Aether. Mit alkoholischer Kalilauge in del' Warme aus-
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gezogen, giebt es em Filtrat, das nach der U ebersattigung mit Salpeter
saure durch salpetersaures Silber gelblichweiss gefallt wird. Diesel' 
~iederschlag ist unloslich in Ammoniak. 

Zur quantitativen Bestimmung des Jodoformgehaltes, die in der 
Fachlitteratur der letztenJahre eine hervorragendeBesprechung gefunden hat 
lassen sich verschiedene Zersetzungen des .J odoforms heranziehen. Be
handelt man den Verbandstoff, wie oben schon erwahnt, mit alkoholischer, 
Kalilauge, so bilden sich J odkalium und ameisensaures Kalium: 

OHJ3 + 4 KOH = 3 KJ + KOOOH + 2 H 20 
und aus J odkalium und salpeterBaurem Silber J odsilber und salpeter
saures Kalium: 

KJ + AgN03 = AgJ + KN03. 

Jodsilber entsteht auch direkt aUB Jodoform und salpetersaurem Silber:. 

OHJ3 + 3 AgNO" + H 2 0 = 3 AgJ + 3 HNO" + 00. 
394 : 3 X 170 = 3 X 235. 

Das so erhaltene .J odsilber lasst sich gewichts- und maassanalytisch ~e

stimmen. 

Greshoff liess die Gaze mit Aether ausziehen, den atherischen Aus
zug verclunsten und den Riickstand mit nicht zu schwacher, wasseriger 
Hollensteinlosung behandeln. Selbst beim vorsichtigsten Arbeiten liegt 
hier die Gefahr VOl', dass beim Verdunsten des Aethers sich J odoform 
verfliichtigt oder sich die Losung unter J odabspaltung zersetzt, dass J od 
entweicht oder durch die Silberlosung nicht vollstandig in J odsilber um
gewandelt wird. Ausserdem ist die Einwirkung einer wasserigen Silber
nitratlosung auf Jodoform bei starker Verdiinnung recht langsam und, 
\Venn koncentrirt, sogar ziemlich stiirmisch. Eine durch Zersetzung 
braun gewordene Jodoformlosung giebt stets eine zu geringe 
Ausbeute an .Jodsilber. Nur in der Hand eines sehr gewandten 
Analytikers giebt die Greshoff'sche Methode sichere Resultate. Wegen 
del' vielen mit ihr verbundenen Vorsichtsmassregeln ist zunachst anzurathen, 
die atherische J odoformlosung nicht zu verdunsten, sondern direkt aus der
selben unter Abhaltung des Tageslichtes ohne V erzug, damit keine Zer
setzung eintritt, mittels Silbernitratlosung zu fallen undhierzu eiDe mit 
Salpetersa'ure schwach augesauerte alkoholische Losung in geriDgem U eber
schuss zu verweDden. Die Reaktion verlauft daDu glatt: 

Man zieht den .J odofo1'mverbandstoff im Soxhlet mit Aether aus, bis 
e1' vollig far bIos geworden resp. e1'schOpft ist, setzt del' im Kolbchen an
gesammelten atherischen Losung sofort eine mit Salpetersaure schwach 
angesauerte HollensteinlOsung in geriugem U eberschuss hinzu, erwarmt 
gelinde und lasst absetzen. N ach eiuigen Stunden hat sich sammtliches 
Jodsilber am Grunde des Gefasses angesammelt; man dekantirt vorsichtig 
und iihergiesstden Riickstand mit heissem, schwach salpetersaurehaltigem 
Wasser, dekantirt, siisst mit heissem, reinem, daun mit ammoniakalischem 
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,Vasser, nachdem wieder mit reinem Wasser und endlich mit Alkohol 
und Aether aus und sammelt nun das reine J odsilber auf einem moglicbst 
klein en Filter. N ach dem Trocknen im Exsikkator schiittet man das J od
silber in einen gewogenen Porzellantiegel, reinigt soviel als moglich davon 
das Filter, verbrennt dieses fUr sich, vereinigt die Asche mit dem .Tod
silber, bedeckt den Tiegel mit, einem Porzellandeckel, gliiht und wagt nach 
dem Erkalten im Exsikkator. Die gefundene Menge J odsilber mit 0,559 
multiplicirt giebt die entsprechende Menge J odoform. 

3 AgJ: OR g 

3 X 235 : 394 = 1 : x 
394 

x = 705 := 0,559 

Will man das J odofonn maassanalytisch bestimmen, so ist seme Zer
legung durch akoholische Kalilauge vol'zuziehen. 

ORJ3 -t- 4 KOR = 3 KJ + KOOOH + 2 H2 O. 
Die anfangs gelb gefiirbte Losung wird nach jedem Zusatz del' alko

holischen Lauge heller und. wenn aUes J odoform zersetzt ist, farblos; er
forderlich ist ein gel'inger U eberschuss von Kali, um del' vollstandigen 
U msetzung sichel' zu sein. U m in der alkalischen J odkaliumlosung mit 
salpetel'saurem Silber den J odgehalt bestimmen zu konnen, muss die 
Losung neutralisirt werden; man thut es mit Essigsaure odeI' reiner Sal
petersaul'e, odeI' vielmehl' man sauert mit einer del' beiden Sauren an und 
neutralisil't mit chlorfreiem kohlensl\Ul"em Magnesium. In del' nun neutl'alen 
J odkaliumlOsung lasst sich mit salpetersaurem Silber das J od maassanalytisch 
bestimmen. Ais Indikator benutzt man gelbes chromsaul'es Kalium, in 
solche1' Menge, dass die J odkaliumlOsung gelb gefarbt ist. Fiigt man nun 
Silbernitrat hinzu, so entsteht znnachst nul' .T odsilbel', 

KJ + AgNOg = KNOs + Ag.T 
und noch kein chl'omsaures Silber. Erst bei weiteren Zusatzen von 
Silberlosung entsteht an den Einfallstellen eine rothe Triibnng von chrom
saUl'em Silber, 

K 2 0r04 + 2 AgNOs = Ag2 0r04 + 2 KNO", 
die indessen stets wieder verschwindet, so lange noch unzersetztes Joel
kalium vorhanden ist: 

Ag2 0rO" + 2 KJ = 2 AgJ +K20r04' 
Erst weun sammtliches .J odkalium durch Silbernitrat zerlegt ist, bleibt 
das chromsaure Silber als blutrother Niederschlag bestehen. 

Zur Titration bedient man sich einer l/lo-Normal-Silberlosung. Da 
das Atomgewicht des Silbers 108 ist, so hat man zu del' en Anfel'tigung 
10,8 chemischreines Silber auf 1 Ijiter Losuug zu verwenden. Man zer
kleinert das Silber mittels einer Kneifzange odeI' einer rein en Feile, wagt 
das Quantum ab, iibergiesst es in eiuem Literkolben mit wenig reiner 
Saipetersaure, lost und verjagt in del' Warme des Wasserbades durch 
haufiges Einblasen von Luft die salpetl'ige Saure vollig. N ach dem Er-
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kalten wird die Losung mit Wasser auf 1 1 verdiinnt. OdeI' man lost 
17,0 reines, geschmolzenes Silbel'llitrat in Wasser zu 1 1 auf. Als Gegen
fliissigkeit, um eventuell im IT eberschuss zugesetzte Silberlosung zuriick
titriren zu konnen, halt man eine 110-N ormal- Kochsalzlosung bereit, her
gestellt durch Aufiosen von 5,85 reinem, im Dampfbade scharf aus
getrocknetem und warm verwogenem Chlornatrium in \Vasser zu 1 1. 
Beide Losungen miissen genau aufeinander eingestellt sein. 

Zur Ausfiihl'ung del' ITntersuchung breitet man den Jodoform
Verbandstoff vorsichtig auf einer U nterlage von glattem, schwarzem Papier 
aus, wobei man vermeidet odeI' moglichst zu vermeiden sucht, dass J odo
form ausstreut. Man faltet den Stoff deshalb nicht vollstandig auseinander, 
sondel'll nul' soweit, dass bei Gaze noch 6-8 Scbichten iibereinander 
liegen j Watte breitet man bis auf die Starke eines Vlieses aus. In solcher 
Anzahl Lagen nimlllt 112 III J odoform-Gaze ungefahr 25 X 25 cm Flache 
ein. Die Papierunterlage sei etwas grosser, urn sich ablOsendes J odoform 
bequem aufnehmen zu konnen. Von nun ab verandere man die Lage des 
Stoffes auf del' U nterlage nicht mehr, damit allsgestreutes J odoform bei 
dem zugehorigen Gewebe verbleibt. Man schneidet dann von dies em un d 
del' Papierunterlage mittels Scheere mit e in em Schnitt etwa 2,5 g, von 
Jodoform-Gaze circa den 8. bis 10. Theil eines halben Meters, ab und 
bringt beides auf die Waage, um es zusamlllen Zll wiegen. Nun biegt man 
die IT nterlage rinnenfOrmig ein, lasst Verbandstoff und ausgefallenes J odo
form in den Soxhletapparat gleiten und kehrt rllckstandiges J odoform 
mit einer Federfahne nacho Man wagt das Papierstiick zuriick und findet 
durch Subt~aktion yom ersten Bruttogewicht das N ettogewicht des in 
Arbeit genom men en J odoform-Verbandstoffes. Es betrage beispielsweise 
2,5 g. Das im Soxhletapparat befindliche Untersuchungsmaterial wird mit 
einem Glasstab gleichmassig und ziemlich fest niedergedriickt und mit einer 
Scheibe rein em , schwedischem Filtrirpapier bedeckt. Dieses muss sich 
noch mindestens 1 cm unterhalb des hochsten Punktes des Saugarmes yom 
Apparate befinden, darnach ist die Grosse des letzteren zu bemessen. In 
den Kolben giebt man ca. 1,5 officinelle Kalilauge: wenn man 10pro
centiges, 7,5 wenn man 50procentiges Material Zll untersllchen hat und 
etwa 100,0-150,0 Alkohol, schwenkt den Kolben zur Vermischung beider 
Flussigkeiten um und verbindet ihn luftdicht mit dem Extraktionsapparat. 
Diesel' wird fast bis zum hochsten Punkte des Hebel'S mit Aether gefiillt 
und mit einem Liebig'schen KuhleI' armirt. Del' Kolben, del' selbstver
standlich so geraulllig sein muss, dass e1' A.ether und Spiritus, auch nach 
del' Ausdehnung durch die Wanne, bequem aufzunehmen vermag, wird 
mit einem kleinen Wasserbad l\mgeben und langsam bis zum gelinden 
Sieden erwa1'mt. Del' Appara.t bleibt in Thatigkeit, bis sich mehre1'e 
Male die in und uber dem Verbandstoff angesammelte Fliissigkeit abge
hebe1't hat und vollige Entfarbung des ersteren eingetreten ist. Dann 
nimmt man den A pparat auseinander, giesst den Kolbeninhalt in ein 
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geraumiges Becherglas, spiilt mit verdiinntem Alkohol nach, vereinigt die 
Fliissigkeiten und verdiinnt mit ca. dem gleiehen Volumen Wasser. Hat 
man die Extraktion unterbrochen, als sich im Extraktionsbehalter die 
Fliissigkeit fast bis zum hochsten Punkte angesammelt hatte, so wird sich 
im Kolben ein geringeres Quantum Losnng mit verhaltnissmassig wenig 
Aether befinden als darin im Anfang yorhanden war, also nicht mehr als 
100-150 go Den Inhalt des .Bechers sauert man mit Essigsaure oder 
Salpetersaure an, entfernt den Siiureiiberschuss durch kohlensaures Mag
nesium, das natiirlich chlorfrei sein muss, und lasst, nachdem man mit 
chromsaurer Kalium - Losung schwach gelb gefarbt hat, unter bestandigem, 
Umriihren mit einem Glasstabe von 1/1o-Normal-Silberlosung zufliessen, bis 
die rothe 'l'riibung durch die ganze Fliissigkeit bestehen bleibt. Glaubt 
man diesen Zeitpunkt nicht genau abgepasst und zu vie 1 der Silberlosung 
verbraucht zu haben, so muss man mit der l/lO-Normal-Kochsalzlosung zu
loiicktitriren, bis eben die Rothfarbung verschwindet. 

Die Berechnung ist folgende: 
1 CHJ3 = 3 K.I = 3 AgN03 

394 = 3 X 170 odeI' 
394 = 170 
3 

S Olb I 0,0394 1 cem 1/10 , Normal- 1 er osung = 0,0170 AgN03 = .) -= 0,01313 
;) 

.Iodoform. 
1 cern 1/1C) ·Normal· Silberlosung = 1 cern 'lID -Normal· KOQhsalzlosung. 

Soviel ccm Silberlosung, eventuell nach Abzug del' gleichwerthigen cern 
Chlornatrium16sung, verbraucht sind, soviel mal 0,01313 J odoform sind in 
der untersuchten Menge Material vorhanden gewesen. 

Angenommen es Selen 28,5 ccm '/lo·Silberlosung und 
0,5 cern '/10 - Kochsalz16sung nothig gewesen, 

so waren 28,0 cern 1/10 , Silberlosung dem .Iodoform 
gegeniiber in Wirksamkeit getreten; sie wei sen auf 28 X 0,01313 = 0,3676 
J odoform in 2,5 .Iodoform verbandstoff hin 0 

Del' im Soxhlet verbliebene, ausgelaugte Verbandstoff wird, um ja aIle 
Spur en Glycerin zu entfernen, im Glastrichter mit engem Abflussroh1' mit 
Wasser ausgesiisst, mit SpiritLls und dann mit Aether nachgespiHt, get1'oeknet 
und gewogen. Es seien 1,875 1'eines Verbandmaterial hinterblieben. Der 

• • 0 03676 X 100 
.I odoformverbandstoff enthlelt mlthlll ---~--- - 19 6 OJ Jodoform 1,875 -., t1 • 

Dijodoform. Gaze 5"10. 

Ein noeh wenig gebrauehliche1', fast geruchloser, citronengelber, sehr 
lichtempfindlicher Verbandstoff: Er spaltet leicht .I od ab, wovon e1' 
95,49 %, auf Dijodofol'ln berechnet, enthalto Ua dieses in Wasser, Spiritus 
und Aether unloslich, dagegen in Benzin loslich ist, so dii1'fte sich am 
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bestell letztere Eigenschaft zur Darstellung del' Gaze verwerthen lassen, 
- trotz del' gefabrlichen Hantil'ung mit diesel' Fliissigkeit. Es miisste 
1m Dunkeln und Freien, bei Abwesenheit jeder kiinstlicben Beleucbtung 
impragnirt werden. lch wiirde aucb vorzieben, obne Wringmasebine zu 
.arbeiten, den abgemessenen Stoff mit del' erfol'derlicben Menge Losung 
iibergiessen und durcbarbeiten, nothigenfalls unter Beibilfe eines weiteren 
Zusatzes von Benzin und unter Hin- und Herbewegen den Stoff soweit 
<1bdunsten lassen, dass er nicbt abtropft, dann breit aufbangen und voll
standig trocknen lassen. AJs Fixirungslllittel ware bei diesel' Art Her
stellung Glycerin unmoglieb; es miisste ein geringer Procentsatz Kolopbon 
statt dessen genommen werden, - odeI' einige Tropfen Paraffinol. - Mit 
a,lkoboliscber Kalilauge zersetzt sieh das Dijodoform leicht unter Bildung 
.... on J odkalium. Diese Zersetzung lasst sich zur quantitativen Bestimmung 
heranziehen. (Siehe aueh J odoform!) Dijodoform, Tetrajodaethylen, O2 J 4 , 

zerlegt sieh mit Kali nacb del' Formel 

02J, + 6KOH = 4 KJ + 2KOOOH + 2H20. 
102Jr, = 4KJ = 4 AgNO" 

532 = 4 X 170 odeI' 
532= 133 02J4 = 170AgN03 

4 
1 cern '/10 Normal-Silberlosung, enthaltend 0,0170 AgN03 = 0,0133 02J,. 
Die Ausfiihrung del' Untersuchung entsprieht in aHem del' J odoform
bestim mung, nul' dass man den Verbandstoff nicht erst mit Aether, son del'll 
direkt mit alkoholiseher Kalilauge unter Erwarmen extrahirt, nicbt 1m 
Soxhletapparat, sondern im Beeherglase in Warme des Dampfbades. 

Eka-J odoform·Gazen 
sind gewohnliebe Jodoform-Gazen, welche auf je 100,0 mit 0,05 Paraform
aldehyd steril gemacht sind. Man setzt das Paraform einfach del' J odoform
Losung hinzu. - Die quantitative U ntersuchung del' Eka- J odoform - Gaze 
ware in derselben Weise wie die del' gewohlllichell J odoform-Gaze auszu
fiihren. 

Jodoformal· Gaze 5"10. 
60,0 J odoformal I 

1500,0 Spiritus f 1200,0 Mull 
30,0 Glycerin 

werden im Dampfbade soweit erwarmt, bis alles J odoformal gelost ist. 
Es wird warm impragnirt, breit aufgehangt und im Dunkeln getrocknet. 

Del' Verbandstoff besitzt eine gelbe 1!'arbe, sehwachen, kumarinartigen 
Gerueh. Er ist VOl' Licht und Luft zu sehiitzen. - Mit Salzsaure spaltet 
er J odoform abo - J odoformal- Gaze zersetzt sieh direkt mit salpeter
saurem Silber und kann daber naeh del' abgeanderten Gresboff'schen 
Methode bestimmt werden. 
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Jodoformin -Gaze 60;.. 

Ein Verb an d stoff, den ich niemals Gelegenheit hatte herzustellen. Die 
Fabrikation diirfte nach folgender Methode anszufiihren sem: 

44,5 J odoform werden in 
300,0 Aether, dem einige Tropfen Salmiakgeist zugefiigt wurden, 

gelost und mit 1150,0 Spiritus, versetzt mit 
50,0 Glycerin, verdiinnt. l'I1it diesel' Losung wird regel

recht aus 1200,0 Mull eine J odoformgaze hergestellt. Die noch etwas 
feuchte Gaze wird, von den Leinen genommen, sofort wieder zusammen
gefaltet und nochmals impragnirt, und zwar mit einer Losung von 

15,5 Hexamethylentetramin in 
1400,0 Spiritus. 

Das Tl'ocknen geschieht wieder im Dnnkeln. - Ein farblosel' Verbandstoff, 
fast ohne Geruch. Befeuchtet man ihn mit verdiinnter Salzsaul'e, so wird 
das Jodoform regenerirt, bemerkbar durch Farbe und Geruch. Auch 
Alkalien spalten dasselbe quantitativ abo Die 5 procentige Gaze enthalt 
3,7% J odoform. Am Licht. zersetzt Sle sich, ist daher dunkel aufzu
bewahren. 

Sie ist wohl nul' anzusprechen als eme mit Hexamethylentetralllin 
desodorirte J odoformgaze. - J odoforlllin-Gaze ist mit alkoholischer Kali
lauge zu zerlegen, das entstandene J odkaliulll mit salpetersaul'em Silber
als J odsilber zu bestimlllen. (Siehe J odoform-Gaze!). 

Resorcinol- Gaze 0"10. 
60,0 Resorcinol werden bei Lichtabschluss m 

400,0 Aether, 
1200,0 Spiritus und 

50,0 Glycerin 
gelost. Hiermit werden nnter den iiblichen Vorsichtsmassregeln 1200,0 MuU 
impragnirt und getroclmet. Ein rothlich -brli,unlichel' Verbandstoff von 
eigenthiimlichem, nicht unangenehmem Geruch. Licht und I~uft sind ihm 
fern zu halten. -

XII. Karbolsaure-Praparate. 
Die grosse Fliichtigkeit del' Karbolsaure bedingt, dass zum Illlpl'ag

niren die moglichst gel'inge Menge eines leicht verdampfbaren Losungs
mittels, eine verhaltnissmassig grosse Menge eines die Fliichtigkeit herab
setzenden, indifferenten Fixirungsmittels zu vel'wenden ist. Andrerseits 
ist bei del' stark atzenden Wirkullg del' Kal'bo]saure eine gleichmassige 
Vertheilung derselben dringend nothig, die Menge des Losungsmittels 
daher auch llicht zu gering zu bemessen. Die Verwendung von Wasser
ist also auf das gel'illgste Maass zu beschrankell, und an dessen Stelle 
Spiritus zu setzen; G lyc~l'in ist zur Verhiitung del' Verdunstung in ziem-
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licher Menge erforderlichj eine tot ale 1mpragnirung III der Wanne wiirde 
zuviel Losungsmittel erfordcrn und die 'rrockendauer zu sehr verlangern, 
man muss sich deshalb beim 1mpragniren der Watten und ahnlichen 
Materials mit der Irrigatorspritze und der Pre sse behelfen. - 1st Karbol
saure Fetten zuzusetzen, so geschieht dieses in geschmolzenem Zustande 
zu der geschmolzenen, kolirten und etwas abgekiihlten Masse. Ware die 
Fettmasse zu heiss, oder wollte man sie nach dern. Karbolsaurezusatz 
koliren, so wiirde ein grosser 'l'heil Phenol verdampfen. Will man aus 
dem cinen oder anderen Grande statt geschmolzener Karbolsaure mit dem 
zehnten Theile Wasser verfliissigte nehmen, so setzt man diese dem noch 
fliissigen Fettgemische unter U mriihren langsam zu und lasst im lauwarmen 
Wasserbade stehen, bis vollstandige Klarung eingetreten, und sich am 
Boden eine braunliche Fliissigkeit abgeschieden hat, von welcher man 
durch Dekantiren trennt. Hat sich die Fliissigkeit nicht vollstandig ab
gesetzt, oder ist von dem Bodensatze etwas in das 1mpragnirgefass ge
rathen, so erhalt der Verbandstofl' braune, theerartige Flecken. 

Zur Herstellung gefetteter Karbolgazen wurde friiher fast nur un
gebleichter Mull genommen j heute nimmt man des besseren Aussehens 
wegen nur noch gebleichten. 

Karbolsiiure·Watte 0%. 
550,0 fliissige Karbolsaure (10 + 1), 

1500,0 Spiritus, 
250,0 Glycerin, 
750,0 Wasser 

werden gemischt, durch Baumwolle filtrirt und mit der hrigatorspritze 
iiber 10 kg Verbandwatte beiderseitig gespriiht. 

N ach zweistiindigem, sehr scharfem Pressen wird die Karbolwatte auf 
dem verdunkelten, 15-20n warmen Trockenboden, breit aufgehangt, 
1/2-1 Stunde abgedunstet, zusammengefaltet und in den gut schliessenden 
Aufbewahrungsschrank fest eingeschichtet. Erst nach mehrtagigem Lagern, 
niemals frisch, ist sie zu verpacken. Ein liingeres Aufbewahren ist zu 
vermeiden, da sie trotz aller V orsichtsmaassregeln an Karbolsaure verliert 
und nnter Einfluss von Luft und Licht einen gelblichen Farbenton an
nimmt. 

Karbolsiiure-Watte 10%. 
1100,0 fliissige Karbolsaure (10 + 1), 
1000,0 Spiritus, 
500,0 Glycerin, 
500,0 Wasser 

werden gemischt und wie die vorige Lasung auf 10 kg Verbandwatte 
verbraucht. Die Losungen sind frisch zu bereiten, sie farbcn sich bei 
lingerer Aufbewahrung roth. 
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Karbolsiiure·J ute 
wird durch Besprengen etc. hergestellt wie gleiehprocentige Watte. U nter 
denselben V orsiehtsmaassregeln wie diese wird sie, auf Hiirden ausgebreitet, 
getrocknet und aufbewahrt. 

Karbolsiiure·Gaze nach Prof. Lister. 
N aeh der altesten V orsehrift wurden 7 kg Paraffin und 5 kg Kolofon, 

naeh einer spateren 10 kg Paraffin mit 2 kg Olivenol durch Sehmelzen bei 
gelinder Warme vereinigt und der etwas abgekiihlten Masse 1 kg ge
schmolzene Karbolsaure hinzugefiigt. Statt der krystallisirten Karbolsaure 
konnen aueh 1100,0 fliissige Karbolsaure zur Verwendung kommeuj man 
hat dann nur nothig, die gut durehgeriihrte Fliissigkeit 2 Stunden in der 
Warme sieh selbst zu iiberlassen. N ach Verlauf derselben hat sich die
selbe geklart unter Abseheidung einer sehwereren, meist etwas gefarbten, 
schmierigen Fliissigkeit, von der die iiberstehende Fettlosung klar abge
gossen wird. Die mit indirekter Dampfheizung versehene Impragnirwanne 
ist inzwischen angewarmt, ebenso die Wringmasehine. Die Dampfwann6 
wird aueh naeh der Aufnahme der Impragnirfliissigkeit massig weiter 
geheizt, um dieselbe wahrend del' Arbeitsdauer fliissig zu erhalten. Naeh 
Beendigung der A_rbeit werden die noeh heissen Apparate so fort mit Sage
mehl entfettet und die Walzen der W ringmasehine dureh Lockern der 
Stellsehrauben entlastet. Die impragnirte Gaze wird, wie sie die Walzen 
passirt, fest aufgerollt und so in dieht sehliessenden Bleehkasten auf
bewahrt. 

N aeh beiden V orsehriften hergestellt, sind die Karbolgazen bei ge
wohnlieher Temperatur hart, wenig gesehmeidig j die naeh der erst en V or
sehrift gewonnene ist wegen ihres hohen Harzgehaltes wenig oder garnicht 
mehr in Gebrauch. 

Dasselbe gilt aus demselben Grunde von der 

Karbolsiiure-Gaze 10% nach Prof. -Volkmann. 
1000,0 helles Kolofon, 

10000,0 Walrat 
werden, bei gelinder Wiirme gesehmolzen, mit. 1000,0 geschmolzener 
Karbolsaure versetzt. 1m Uebrigen wird verfahren wie mit der Lister
schen Karbolmasse und -Gaze. 

Karbolsliure·Gaze 100,10, gefettete, ohna Harz. 
900,0 fliissiges Paraffin, \ bei gelinder Warme geschmolzen, 
300,0 festes Paraffin, I werden 

mit 100,0 geschmolzener Karbolsaure vermiseht. 
Die mit dieser Masse impragnirte Gaze ist sehr weiss und geschmeidig. 
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Karbolsliure·Gaze 10010 nach Prof. Bruns. 
1000,0 helles Kolofon werden gelost III 

4000,0 Spiritus und dem Filtrate 
400,0 Kal'bolsaure und 
200,0 Ricinusol 
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hinzugefiigt; hiermit werden 4000,0 hydrophilel' Mull durch Eintauchen und 
Abwringen impl'agnirt. Die Gaze ist sofol't breit aufzuhangen und die 
Abdiinstung ohne Anwendung von Warme und unter Abhaltung direkten 
Tageslichtes zu bewil'ken. - Auch diese Karbolgaze hat sich wegen ihl'es 
hohen Hal'zgehaltes nicht in del' Gunst del' Ael'zte erhalten konnen. 

Karbolsliure·Gaze 10"10 hydl'ophil. 
132,0 f1iissige Karbolsaul'e 

1000,0 Spiritus 
200,0 Glycerin 
300,0 Wasser 

werden gemischt, filtl'il't und zur Impl'agnirung von 1200,0 hydroph. Mull 
verwendet. Die impl'agnirte, zu voller Bl'eite auseinander gefaltete Gaze 
wird im verdunkelten Raume bei gewohnlicher Zimmertemperatur nicht 
vollstandig getrocknet. 

Kal'bolsiiure·Lint 10"10 

wird mit derselben Losung in gleicher "\Veise hergestellt. 

Verballd· Pel'gamentpapier. 
Echtes Pergamentpapier in endlosen Rollen von etwa 50 cm. Breite 

wird 2 Stunden in einer Losung von 
11 0,0 fliissige Karbolsaure III 

1000,0 Glycerin und 
1000,0 Wasser 

eingeweicht. Es ist darauf zu achten, dass das· Papier auf selller 
ganzen Oberflache benetzt ist und dass es glatt, ohne geknifft und 
geknittert zu werden, eingelegt wird. N achdem wird es iiber del' 
Einweichwanne glatt und locker auf einen Holzstab gewickelt, so 
dass die fl'eien Enden des Stabes auf ihren Seitenwanden aufliegen und die 
iibel'schiissige Fliissigkeit in die Wanne zuriicklaufen kann. Dann stellt 
man die Rolle in einen mehl' hohen als bl'eiten Bunzlauel' Topf, lasst 
hald von del' einen, bald von del' andel'll Seite abtropfen, wobei man die 
angesammelte Fliissigkeit jedesmal entfernt und hangt, wenn nichts mehl' 
abtropft, glatt und breit im ungeheizten Raume zum Trocknen auf. Etwa 
beim Aufrollen noch vol'handene feuchte Stellen werden mit reinem Mull 
hocken gel'ieben. Das Papier ist glatt und fest zu wickeln und in Blech
dose aufzubewahren. - Es solI schwach nach Phenol riechen, trocken, 
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weich und geschmeidig sein, nicht feucht und schmierig. - Das kaufliche 
Verbandpergamentpapier ist haufig mit Ohlorcalcium, odeI' Ohlorcalcium 
und Glycerin weich gemacht. 

Karbolisirte Niihseide. 
Mit 8eife und Soda gewaschene und mit rein em Wasser ausgespiilte 

Seide in Strahnen wird einen halben Tag in 5°j"iges Karbolwasser gelegt, 
ausgeschleudert und bei mittlerer Temperatur getrocknet. Soli sie, wie 
das meist verlangt wird, gewachst sein, so wird sie durch heisses, diinn
fiiissiges Karbolwachs, bestehend aus 5,0 geschmolzener Karbolsaure und 
100,0 weissem Bienenwachs, gezogen und gespult.. Zu dies em Behufe 
bringt. man die karbolisirte Seide auf eine Garnwinde. Zwischen diesel' 
und del' Spulvorrichtung befindet sich ein kleines, feststehendes Wasserbad, 
welches das Karbolwachs in einem ell1aillirten Schalchen fiiissig erhalt. 
Ein verzinnter, seitwarts befestigter Draht taucht mit seinem zu einem 
"Auge" gebogenen Ende bis fast auf den Boden des Schalchens, nill1mt 
den Seidenfaden auf und dient ihm beim Spulen zur Fiihrung durch das 
Karbolwachs. 

Karbolisirter Zwirn. 
Weiss gebleichter, hydrophiler, gleichll1assiger, VOl' aHem knotenfreier, 

fester Zwirn wird mit Soda ausgekocht, gespiilt, geschleudert und einen 
Tag in 5 0(oigem Karbolwasser eingeweicht, getroclmet und VOl' Licht und 
Luft geschiitzt aufbewahrt. Soli er, was seltener geschieht, gewachst 
werden, so wird dies in derselben Weise wie bei Karbolseide ausgefiihrt. 

Karbolisirtes Catgut. 
Nach Lister wurden die Saitlinge fUr den Ohirurgen in folgender 

ull1standlicher Weise verwendbar gell1acht. In einer durch Schiitteln 
bewirkten Emulsion aus 500,0 Olivenol und 100,0 wassriger 90%iger 
Karbolsaure wurde das Rohcatgut an einem kiihlen Orte so lange, ca. 
2 Monate macerirt, bis die Mischung durchsichtig geworden. Die Macera
tionsfiiissigkeit muss emulsionsartig, wasserhaltig sein, da sonst die Saitlinge 
gleichsam in Losung iibergehen. 

SpateI' liess Lister selbst diese Bereitungsweise fallen und gab die 
folgende V orschrift. 

1,0 krystallisirte Ohrol11saure wird in 
1000,0 Wasser gelOst und diesel' Losung elUe andere von 

200,0 kryst. Karbolsaure in 
3000,0 Wasser 

hinzugefUgt. Es ist durehaus nothig, beide, Ohroll1saure und Phenol 
getrennt zu lOsen und verdiinnt zu misehen, da sieh andernfalls eine unlOs
liehe, branne, theerartige Materie abseheidet. 

In die klare, gelbbraune Fliissigkeit werden 200,0 Saitlinge in Ringen, 
mogliehst frei eingehangt, nieht fest iibereinandergeschichtet, damit die 
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Fliissigkeit von allen Seiten gleichmassig einwirken kann. Nach 2 Tagen. 
wahrend welcher man bisweilen durch Hin- und Her- und Auf- und Ab
bewegen del' Catgutringe einer Entmischung del' Fliissigkeit vol'gebeugt 
hat, sind dieselben gar, sie haben sich je nach del' Starke heller oder 
·dunkler gelbbraun gefarbt und werden nun bei gewohnlicher Temperatur 
getrocknet. Gespult werden sie in 5 % igem KarbolOl in dunklen Glas
stopselflaschen, jede Starke in einem Glase, aufbewahrt. 

Karbolisirte Gummidrainagen. 
Schwarzer oder rother, gelocht.er oder ungelochter Patentgummischlauch, 

niemals gewohnlicher Yveichgummischlauch, wird so lange in warmes 
5 0/(liges Ka1'bolwasser geJegt, bis er eine graue Farbe angenommen hat. 
Dann wird e1', noch feucht, in braunen Weithalsglasern, die etwas Karbol
wasser enthalten, dispensirt. Er werde stets frisch be1'eitet. Bei langerer 
Aufbewahrung uuter Karbolwasser scheidet sich auf dem Schlauch, beson
·ders auf del' Innenwandung eine spirituslOsliche, braune, theerartige Masse 
ab, die ihu unverwendbar erscheinen lasst. -

Karbolsaure-Verbandmaterial char ak teri sirt sich sofort durch den 
Geruch. Mit sehr verdiinntem Eisenchlorid farbt es sich violett. Del' 
wassrige Auszug triibt sich mit iiberschiissigem Bromwasser und giebt 
damit den penetrantell Tribromphenolgeruch. 

Zur quantitativell Bestirnmung benutzt man die sehr scharfe 
Brornreaktioll : 

CGH" OH + 8 Br = CGH2Br3 ORr + HHBr, 
die unter denselben V orsichtsmassregeln auszufiihren ist wie die Zersetzung 
del' Salicylsaure durch Brom. Es werden diesel ben Objektmengen, die
selben volumetrischen Losungen und die gleichen Indikatorenwie dort 
allgewendet. 

1,0 Verbandstoff wird mit 100 cern warmelll Wasser durch Digestion 
ausgezogen und 25 ccm des Auszuges in" einer Glasstopselflasche mit 
100 cern BromlOsung und 5 ccm Schwefelsaure geschiittelt. Nitch 1/4stiindigern 
Stehenlassen ist die Reaktion beendet; das iiberschiisRige Brom wird durch 
J odkalium ulllgesetzt und das an dessen Stelle freigewordene J od durch 
Natriumthiosulfat bestimmt unter Benutznng von Starke als Indikator. 

D' B 1 . 5: 1 Ie erec lUung 1st folgende: Aus '/10 Ltr. del' 'i66 N ormalb1'om-

lOsung sind durch Schwefelsaure 0,479 Brom frei gelllacht. 

5 K Br + K Br Os + 3 H2 SO, 3K2 SO" + 6 B1' + 3 H2 ° 
5 X ll8,8 __ 1 X 166,6 6 X 79,76 = 0479 

1000 1000 ' 
Diese entsprechen 0,07056 Phenol, nach del' Formel 

8Br + CSH50H = C6 H2Brs OBr + 4HBr 

8 X 79,76 : 94 = 0,479 : x = ~~ 0,479 0,07056 
8. 79,76 
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Soviel Phenol enthielte 0,25 Verbandstoff, wenn kein U eberschuss an BroID 
verwendet ware; derselbe ist abel' vorhal1del1 gewesen und durch J od und 
N atriumthiosulfat festgestelt. Da 

1 Molek. Thiosulfat 1 Molek. Brom gleichwerth ist, 
248 79,76 

so entspricht 1 ccm 1/10 Thiosulfatlosung 0,0079S Brom und diese O,OOllS 
Phenol nach del' Gleichung 

0,479 : 0,07056 = 0,0079S : x, x = O,OOllS. 
Soviel ccm '/10 ThiosulfatlOsung zur Entfarbung del' J odstarke erfor

derlich waren, soviel mal O,OOl1S Phenol sind von obigen 0,07056 Phenol 
abzuziehen, um den wirklichen Gehalt an Karbolsaure in 0,25 Verb and
stoff zu erfahren. Die Procentberechnung ergiebt sich aus dem bei del' 
Salicylsaure-Bestimmung Gesagten. 

XIII. Kresol- Praparate. 
Eine' ganze Reihe kl'esolhaltiger Antiseptica ist 1m Laufe del' Jahre 

anfgetaucht, viele von ihnen sind wieder verschwunden; sie aUe verdanken 
dem U mstande ihre Verwendung in del' chirurgischen Praxis, odeI' suchen 
diese zu erreichen, dass ihre Hauptbestandtheile, die urn 200 0 unter 
gewohnlichem Drucke aus dem rohen Theerole gesammelten Antheile, 
welche ausser den hoheren H0ll1010gen des Phenols, hauptsachlich Kresole, 
noch verschiedene Kohlenwasserstoffe enthalten, die sonst unloslich odeI' 
schwerloslich in Wasser sind, dureh Alkalien, Alkaliseifen, Harzseifen etc. 
aufgeschlossen und entweder in wassriger Losung oder mit 'liT asser in 
ziemlich haltbarer Emulsion erhalten werden. 

Solche Antiseptica sind das Kreolin, Desinfektol, Izal, Lysol, Sapo
karbol, Solutol, Solveol, Trikresol etc. etc, Von Ihnen sind als Repra
sentant del' wasserJosiichen das Lysol, del' mit 'Vasser sich emulgirenden 
das Kreolin die wichtigsten. 

Alle haben sie eine mehr. oder mindel' dunkelgelbbraune Farbe, die 
Bich dem Verbandmaterial im Verhaltniss des Procentgehaltes mittheilt. 
Del' Geruch ist eigenthumlieh theel'artig, bald starker, bald weniger 
hervortretend. Die Reaktion ist neutral, odeI' schwach sauer odeI' schwach 
alkalisch. Mit verdunntem Eisenchlorid geben sie die bekanntePhenolreaktion. 

Kreolin·Watte 5"10 und 10% 
500,0 Kreolin 1000,0 
250,0 Glycerin 500,0 I 

5000,0 Spiritus 7000,0 10 kg Verband watte. 

SOOO,O Wasser 6000,0 

Lysol·Watte 5"10 und 10% 
500,0 Lysol 1000,0 

j. 10 kg Verbandwatte. 12000,0 Wasser 11000,0 
2000,0 Spiritus 2500,0 
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Kreolin-Gaze 10%. 

120,0 Kreolin 1 
100,0 Glycerin 

f 
1200,0 Mull. 

300,0 Spiritus 
800,0 ,T[ asser 

120,0 
250,0 

1000,0 

Lysol- Gaze 10"10. 

Lysol } 
Spiritus 1200,0 
vVasser 

lVInll. 
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Einen Zusatz von Glycerin zur Fixil'ung halte ich nur bei den mit 
vVasser eine Emulsion gebenden kreolinartigen Praparaten fUr nothwendig; 
bei den klarloslichen genligen zur Pixirung die in reichlichen Mengen 
vorhandenen Alkalien oder Alkaliseifen. Stets ist jodoch beim Impdigniren 
fUr eine klare, blanke Losung zu sorgen und diese nothigenfalls durch 
Zusatz von Spiritus und Kolil'en durch Baumwollecharpie zu erzielen. 

Das libel' die von del' Generalvorschrift a.ngegebene Menge hinaus 
zugesetzte Mehr von Spiritus ist an del' vorgeschriebenen Wassermenge 
zu ktirzen. Ein bestimmtes Verhaltniss von Wasser zu Spiritus lasst sich 
ein fill' aHe Male nicht angeben; je nach dem Praparate, je nach seiner 
Rerstammung, nach del' 'remperatur ist es ein wechselndes, bei demselben 
Praparate immer wohl ein annahernd, abet' doch niemals ganz gleiches. 
Ich betone nochmals, hier niemals am Spiritus sparen zu wollen und rathe 
clringend, [ieber etwas mehr davon als zu wenig zu nehmen. Trtibe 
Losungen mit Ausscheidungen von Kohlenwasserstoffen gebfm eine streifige 
scheckige, nicht marktfahige Waare. 

Alle hierhel' gehorenden Impragnirlosungen werden in nicbt so reich
lichem Maasse vom Verbandmaterial zuriickbehalten, als rein wassrige odeI' 
Rpirituose; man kommt daher mit einer weit geringeren Menge L<:isung 
beim Impragniren aus. Die W ringmaschine presst die Vliese bedeutend 
starker aus, macht sie dichter als hei anderen Losungen, trotzdem werden, 
die Vliese nach dem Trocknen wieder voll und bauschig. 

Die quantitative Untersuchung del' Kresol-Verhandstoffe hat sich 
auf eine Bestimmung del' Phenole und eine solche del' Kohlenwasserstoffe zu 
erstrecken. Die Untersuchung auf eine Bestimmung del' die Losliehkeit 
hedingenden Zusatze auszudehnen, halte ieh fUr liberfltissig, da sie an sich 
wedel' die Wirkung noeh den Handelswerth del' Waare beeinfiussen. - Lysol 

enthalt ca. 50"!o Ph en ole und Kohlenwasserstoffe, Kreolin deren 20010' 

Zur Ausfilhrung del' q uantitativen Bestimmuug der Kresole und 
Kohlenwasserstoffe werden 5,0 Verbandmaterial in einem geraumigen Kolben 
nntel' ofterem U mschwenken mit warmem, alkaliseh gemaehtem Wasser 
wiederholt ausgezogen. so dass 500 ecm Aus:mg gesammelt werden. Von 
diesen werden 100 eem = 1,0 Verbandstoff mit Aethel' wiederholt ausge-

Z el is. V crhandstolf - JIatcrialicn. 10 
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schiittelt. Del' ausgelaugte und mit Spiritus aufgewaschene reme Stoff, 
gleichviel ob Watte oder Gewebe, wird gf\trocknet und gewogen und das 
erhaltene Gewicht zur Procentumrechnung herangezogen. - Die atherische 
Losung del' Kohlenwasserstoffe wird, urn Spuren geloster Kresolate aus
zuscheiden, mit alkalisehem Wasser geschiitt.elt und dieses Waschwasser 
mit den vorigen 100 ccm alkalischer Losung vereinigt; dann wird die 
atherischf\ Losung mit entwassertem kohlensaurem Kalium geschiittelt und 
eine Zeit l:mg stehen gelassen. Der Aetherauszug wird abgegossen, das 
Entwiisserungssalz mit Aether abgespiilt, die atherischen Fliissigkeiten 
vereinigt und aus ihnen der Aether verdunstet. Der Riickstand, die 
Kohlen wasserstoffe, werden im Exsiccator getrocknet und nun gewogell. -
Die wii,ssrigen Losungen werden im Dampfbade vorsichtig entathert, mit 
Salzsaure bis zur eben heginnenden Triihung neutralisirt und nach dem 
Erkalten mit iiberschiissigem Chlorbarium und iiberschiissigem Barytwasser 
versetzt. Ersteres zerlegt etwa vorhandene Seifen, mit ihnen unlosliches 
Baryumoleat hildend, das Barytwasser bildet mit den durch 8alzsaure 
freigewordenen Kresolen losliches Baryumkresolat. Urn die Einwirkung 
der Kohlensaure del' Luft auf die Barytlosung zu vermeiden, wird schnell 
yom Baryumoleat abfiltrirt, dieses zuerst mit Barytwasser, dann mit 
heissem Wasser abgespiilt, die wassrigen Fliissigkeiten vereinigt und mit 
Salzsaure bis zur deutlichen Reaktion angesauert. Die nun wieder frei 
gewordenen Kresole werden durch Schiitteln mit Aether aufgenommen und 
die atherische LOSUllg vorsichtig verdunstet, getrocknet und gewogen. 

XIV. N aphtaUn -Praparate. 
Naphtalin-Watte 0%. 

500,0 Naphtalin werden in 
3000,0 Spiritus gelost und mit 
250,0 Glycerin verdiinnt. Mit del' filtrirten Losung werden 10 Kilo 

Verbandwatte zweiseitig besprit.zt und durch zwei Stunden gepresst. 1st 
hierzu die Karholpresse nothig, so schiitze man aile Holztheile derselben 
durch befellchtetes, nicht mehr naSSf\S Pergamentpapier. Getrocknet wird 
bei massiger Temperatur. 

Naphtalin - Gaze 10"10. 

120,0 NaPhtalin} 
120,0 Glycerin 1200,0 Mull. 

1300,0 SpirituR 
Das reinweisse, nicht gelbliche Verbandmaterial wird seines starken, an
haftel1den Geruches wegen von den iibrigen Matel'ialien getrennt und vor 
Licht und Lllft geschiitzt in Blechk:i.sten oder mit Blech ausgeschlagenen 
Holzkasten kiihl allfbewahrt. 

An Aether geben Naphtalin-Verbandmaterialien schnell und yollstal1dig 
ihren gesammten Naphtalin-Gehalt abo 
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XV. Perubalsam-Priipal'ate. 
Perubalsam·Gaze 15"1a. 

180,0 Perubalsam und 
60,0 gereinigtes Kolofon werden in 

1300,0 Spiritus gelost. Mit del' filtrirten Losung werden 
1200,0 Mull impragnirt. 
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Die Gaze trocknet schon bei gelinder Warme sehr schnell. Del' 
Kolophonzusatz ist als Fixirmittel unnothig und nul' dann erforderlich, wenn 
wie gewohnlich von del' Perubalsam-Gaze absolute Trockenheit verlangt 
wird. -- Sie steUt einen gelblich-braunen, angenehm vanilleartig riechenden 
Verbandstofl' dar. 

Perubalsam·J odoform·Gaze 15 % + 10 "/0' 
180,0 Perubalsam und 
60,0 gereinigtes Kolophon werden in 

700,0 Spiritus gelost. Del' Losung werden hinzugefiigt 
] 20,0 J odoform, gelost in 
750,0 Aether. 

Die Gaze wird breit aufgehangt, 1m Dunkeln und ohne Anwendung 
kiinstlicher Warme getrocknet, noch etwas feucht von den Leinen genom men, 
gelegt und sofort VOl' Licht und Luft, sowie Warme geschiitzt aufbewahrt. 

In del' gelblich braunen Gaze ist del' J odoform-Geruch fast vollstandig 
durch den Perubalsam-Geruch maskirt. 

XVI. Pihinsaure·Gaze 1 %. 

12,0 Pikrinsaure werden in 
1800,0 kaltem Wasser gelost und hiermit 
1200,0 Mull impragnirt. 

Die Gaze wird breit aufgehangt und bei gelinder \Varme getrocknet. 
Ein gelber, gcruchloRer, sehr bitter schmeckender, sauer reagirender 

Verbandstoff. Wasser entzieht ihm aHe Farbe und W ol1e und Seide farben 
sich in diesel' Losung gelb. 

x VII. Pyoktanin.Praparate. 
Pyoktallin·Watte 1°/,e. blau Oller gelb. 

10,0 Pyoktanin, blau oder gelb, werden in 
2000,0 Spiritus gelost. Die Losllng wird durch BaumwoUe-Charpie 

filtrirt und mit 
17 500,0 ·Wasser vel'di.inut; 

sle ist ausl'eichend flir 10 kg Verbandwatte. Bei diesem Praparat ist ganz 
Lesonc1ers clarauf zu achten, class in del' Impriignirwaune sich niemals 

10* 
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mehr Fliissigkeit befindet als zur Durchtrankung eines Vlieses ausreicht; 
andererseits darf die Menge aber auch nicht zu klein sein, damit nicht 
Theile unbenetzt bleihen. Die Watte ist zweimal abzupressen, breit auf
zulegen und schnell und vollstandig auszutrocknen. Sie ist im Dunkeln 
aufzubewahren. - Die Farbung muss durchaus gleichmassig sein und sich 
durch Spiritus rein auswaschen lassen. 

Pyoktanin·Gaze 2 01m. blan oder gelb. 

2,4 Pyoktanin, blau oder gelb t 
400,0 Spiritus I 1200,0 Mull. 

1300,0 Wasser 

Pyoktanin.Verbandstoffe, blan, werden durch ihrVerhalten gegen ver
schieden starke Schwefelsaure charakterisirt; blaue und gelbe werden durch 
Seifenspiritus beinahe sofort entfarbt. 

X VIII. Rpsorcin·Praparate. 

Resorcin· W atte 3"10. 

300,0 Resorcin, 300,0 Glycerin, 
1200,0 Spiritus, 2000,0 Wasser. 

Mit der Losung werden 10 kg Verbandwatte zweiseitig besprengt. 
Nach zweistiindigem Pressen wird die im verdunkelten, schwach geheizten 
Raume aufgehangte vVatte fast bis zur Trockne ahgedunstet. 

wird ehenso hereitet. 
Resorcin·Jnte 3 %. 

Resorcin-Gaze 3 DJo. 

36,0 Resorcin ) 
50,0 Glycerin 

400,0 Spiritus 1200,0 Mull. 

1250,0 Wasser 

Ein farbloser V erbandstoff, beinabe ohne Geruch. Er farbt sich am 
Licht gelb und ist deshalh im Dunkeln aufzubewahren. Eisenchlorid und 
Chlorkalk farben ihn dunkelviolett. 

XIX. Salieylsaure.Praparate. 

Salicylsiiure·Watte 4:"10. 
400,0 Salicylsaure werden gelost 

III 2000,0 Spiritus. Die Losung wird verdiinnt 
mit 300,0 Glycerin 
und 800,0 Wassser und, wenn nothig, durch Mull filtrirt. 
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Diese Lasung wird zweiseitig auf 10 kg Verbandwatte mit del' 
Irrigatorspritze vertheilt. Die \Vatte wird 2 StUll den gepresst, dann zum 
'rrocknen auf den massig warmen Trockenboden gehangt. V ollstandiges 
Austrocknen ist zu vermeidell. 

Ebenso bereitet wird 

Salicylsiim'e-Watte 5% und 10%. 

Salicylsaure 500,0 1000,0, 
Spiritus 2400,0 4000,0, 
Glycerin 400,0 800,0, 
Wasser 400,0 -,-

Zur Herstellung rosa gefarbter Salicylwatte werde mit Eosin oder 
Saffranin leicht angefal'bte Vel'bandwatte impl'agnirt mit del' Vorsicht, dass 
mit einigen Tropfen Eosin- oder Saffraninliisnng die Salicylsaurelasung so 
weit tingirt wird, dass die beim Trocknell sich ausscheidende Salicylsaul'e 
denselben Farbelltoll anllimmt wie die Watte. 

Die Salicylsiiure-Juteu 

werden angefertigt wie die Watten, nul' mit del' Abandel'ung, dass Sle, 
auf Hul'den ausgebreitet getrocknet werden. 

Salicylsaure-Gaze (Lint) 10"10 

wird aus del' folgenden Losung durch Eintauchen und Abpressen des 
U ebel'schusses mittels del' W ringmaschine el'haltell. 

120,0 Salicylsaure, 
800,0 Spiritus, 
100,0 Glycerin, 
700,0 heisses Wasser. 

Die Losung ist warm zu verbrauchen. -

Das Impragniren del' verschiedenen Salicylsaure.Ester kann 
mit denselben Gerathschaften und in denselben Raumen ausgefiihrt werden, 
nul' dass hier die Absperrung direkten Sonnenlichts und die Vermeidung 
grosser Trockenwarme nothwendig'er ist als bei del' reinen Salicylsaure. 
Auch diese Praparate durfen nich~ zu trocken den Trockenraum ver
lassen. 

Kre8alol-Gaze 5 "/u. Salithymol- Gaze 5%. 

60,0 Kresalol, l 60,0 Salithymol, 

I 1400,0 Spiritus, 
I 

1200,0 Mull. 1400,0 Spiritus, 1200,0 Mull. 
60,0 Glycerin, 60,0 Glycerin, 
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Salol- Gaze 10%. Salol-Watte 2°/0 , 

120,0 Salol, l 200,0 Salol, \ 
200,0 Aether, 500,0 Aether, 10 kg Verb and-

1200,0 Spiritus, 1200,0 Mull. 3200,0 Spiritus, f Watte. 

120,0 Glycerin, 200,0 Glycerin, 
Salol-Watte wird mit del' Irrigatorspritze zweiseitig impragnirt, die 

Gaze wie gewobnlich mit del' Wringmaschine behandelt. -

Die Aufbewahrung des Salicylsaure -V erbandmaterials geschieht im 
Dunkelu, in gut schliessenden Holzkasten, del' Salicylsaureester-Praparate 
sorgfaltigst VOl' Licht und Luft geschiitzt in Blechkasten. 

Identificirung: Streicht man mit einem mit sehr verdlinnter Eisen
chloridlOsung benetzten Glasstabe libel' Salicylsanreverbandstoffe, so farben 
sie sich blauviolett; die Gleichmassigkeit del' Farbnng zeigt gleichmassige 
Impragnirung an. Mit verdiinntem Alkohol befeuchtet rothen sie bla,ues 
Lakmuspapier. 

Die Salicylsaureester-V erbandstoffe haben einen sehr charakteristischen 
Geruch, del' zu ihrer Bestimmung geniigt. Mit einer FerrosulfatlOsung 
diirfen sie keine Reaktion auf freie Salicylsanre geben. 

Q u an tit at i v wird sie in den reine Salicylsanre enthaHenden Praparaten 
am einfachsten acidimetrisch bestimmt. 

5,0 Verbandstoff werden mit verdlinntem Alkohol ausgezogen; del' 
Auszng wird mit einigen Tropfen Phenolphtaleinlosung nnd nnter U m
schwenken mit soviel '/10 Normalnatronlauge versetzt, bis eben bleibende 
Rothfarbung eingetreten ist. Die Anzahl del' vel'bl'anchten Kubikcentimetel' 
1/10 Normalnatronlauge mit 0,0138, - das Verhintlungsgewicht del' Salicyl
sanre ist 138 -, multiplicirt giebt das Gewicht del' Salicylsaure in 
5,0 Verbandstoff. Sind 12 cern Lauge zur Ahsattigung erforderlich gewesen, 
so weisen diese anf 12 X 0,0138 = 0,1656 Salicylsa,nre. - Del' mit dem 
vel'diinnten Alkohol ausgelnugte und mit rein em Alkohol nachgewaschene 
Verbandstoff wird, getroclmet und gewogen, del' Pl'ocentberechnung zu 
Grunde gelegt. 

U mstandlicher ist die q uantitati ve Bestimmung auf jodimetrischem 
Wege. 

Versetzt man eine sehr verdiinnte wiissrige Salicylsanrelosnng mit 
Bromwasser in starkem U eberschnss, so entsteht znerst eine Trlibung und 
allmahlich quantitative Abscheidnng von weisslichgelbem rrrihromphenol
bromo 

CS H 4 0HCOOH + 8 Br = C6 il2Brs OBr + 4 HBr + CO2, 

Die Reaktion verlauft nul' dann glatt, wenn ein grosser Bromiiber
schuss zugegen ist; man arbeitet daher mindestens mit del' doppelten 
Menge Brom, als theoretisch zur Umsetzung erforderlich ist. Direkt mit 
Bromwasser zu zerlegen ist wegen del' Fllichtigkeit des Broms und del' 
Unmoglichkeit einer gE'nanen Titereinstellung desselben nicht angangig, 
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man zieht eine Losung von BrornkaliulI1 und bromsaurem Kalium von be
stimmtem Gehalt VOl' und macht aus dieser im Bedarfsfalle mit Schwefel
saure das Brom frei. 

5 KBr + KBrOg + 3 H 2S04 = 3 K 2 S04 + 3 H"O + 6 Br. 

Das iiberschiissig zugesetzte Brom winl durch J odkalillm zerlegt 
KJ + Br = KBr + J, und das dem Brom aquivalente, freigewordene 
Jod mit Natriumthiosulfat und Starkekleister als Indikator zuriicktitrirt. 

2Na2S20S + 2J = 2NaJ + Na,S40r, 

Zur Anfertigung del' erforderlichen Losllngen werden einerseits 1,666 
bromsaures Kalium und 5,939 Bromkalium ('1100 + ";100 Normal) in Wass"r 
zu 1 Liter und andrerseits 24,8 N atriumthiosulfat in Wasser Zll 1 Liter 
1/10 Normal gelost. Ferner werden stets frisch bereitet eine 10 procentige 
J odkaliumlosung und eine Starkelosung aus einer kleinen lYIesserspitze 
W eizenstarke, mit wenig kaltem Wasser verriihl't und mit ca. % Liter 
kochendem '"fV asser verdiinnt. 

Zur Bestimmung verwende man eine SalicylsaurelOsung, die nicht 
mehr als 1,0 Salicylsaure in 1 Liter Losung enthalt. 

1,0 Verbandstoff wird mit 100 ccm wal'mem Wasser eine halbe Stun de 
unter oftel'em Umschwenken an einem temperirten Orte bei Seite gestellt; 
von del' Losung werden 25 ccm mit del' Pipette abgenommen und in einer 
Glasstopselflasche mit 100 ccm der BromlOsung und 5 ccm koncentrirter 
Schwefelsaure kraftigst gesehiittelt, dann einige Zeit del' Ruhe iiberlassen. 
Die Fliissigkeit triibt sieh, die rrriibung nimmt Zll und nach Verlauf einer 
Viertelstunde ist die Abscheidung des Tribromphenolbroms vollendet. 
Inzwischen hat das iiberschiissige Brom die Fliissigkeit gelb gefarbt. 
Nun fiigt man von del' J odkalium losung hinzu und titrirt nach ein paar 
J\lIinuten das ausgeschiedene.T od mit N atriumthiosulfatlosung, wodurch die 
anfanglich braune Farbe del' Fliissigkeit allmahlich helle1' wird. Hierauf 
fiigt man einige rrropfen der Sta1'kelosung hinzu, welche sich blan farbt, 
und fahrt so lange mit dem Zusatz der Thiosulfatlosnng fort, bis eben 
die blane Farbe der Jodstarke verschwunden. Hat man richtig gearbeitet, 
so mnss bei del' Kontl'ole ein einziger Tropfen einer schwachen Jodlosung 
die blane Farbe wieder herstellen. 

Berechnung: 
5KBr + 

5 X 118,8 

594 

KBr03 = 6 Br 
1 X 166,6 6 X 79,76 

166,6 
5 : 1 

478,6, d. h. In '/)1) I del' 100 

NormalbromlOsnng haben 
0,594 + 0,167 0,479 Br011l frei werden lassen. 

C6 H4 OH COOH + 8 Br = C6 H2 Brs OBr 
1 X 138 8 X 79,76 

138 : 638,08 
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d. h. durch 638,08 Brom werden 138,0 Salicylsaure angesa.gt, folglich 
138.0,479 

0,479 Brom ~ 638 08 = 0,103 Salicylsaure. Soviel Salieyl-, durch obige 

saure ware vorhanden, wenn allses Brom aus den gleich anfangs verwen

deten 100 cem 51to 1 Bromlosung zur Zersetzung derSalieylsaureverbraueht 

waren. Es ist von jener abel' ein U ebersehuss zugesetzt. Die Menge 
del'selben giebt die Thiosulfatlosuug an. 

J~ + 2 Na2 S2 0 3 = 2 NaJ + Na2 S, 0 6 , und da 
J 2 = Br2 , so folgt, dass 

1 Mol. Thiosulfat 1 Me)l. Brom gleiehwerthig ist. 
248 = 79,76, odeI' mit anderen Worten 1 cem 

1/10 ThiosulfatlOsllng = 6,00248 Thiosulfat = 0,00798 Brom = 0,00172 
Salieylsaure, naeh del' Reehnung 0,479 : 0,103 = 0,00798 : x. Soviel 
cern ThiosulfatlOsllng also Zlll' Bindllng des freien J ods nothwendig gewesen 
sind, soviel mal 0,00172' Salicylsaure sind von obigen 0,103 abzuziehen. 
Die vel'bleibende Menge Salicylsaure ist diejenige, welehe in dem viertell 
Theil des verarbeiteten Verbandstoffs, in 'i4 Gramm enthalten war. ,\Taren. 
54 cern Thiosulfatlosung verbraueht, so waren von jenen 0,103 Salieylsaure' 
54 X 0,00172 = 0,0929 abzuziehen und es verblieben 0,0101 in 0,25 
S alic y I ver ball dstoil'. 

Es eriibrigt nun noeh, in einer anderen Probe das Verhaltniss von 
reinem Verbandstoff im Salicylverbandstoff festznstellen, urn darauf die 
gefundene Menge Salicylsaure zu beziehen. 

Man erschopft 2,0 Material mit warmem, verdiinntem Alkohol, troeknet 
und wagt. Angenornmen es verblieben 1,89 Stoff, so wiirden den bei del' 
Salicylsaurebestirnmung verarbeiteten 0,25 2 : 1,89 = 0,25 : x, x = 0,236 
reiner Stoff entspreehen und 100,0 des letzteren naeh del' Gleiehung 

0,236 : 0,0101 = 100 : x mit 4,28 Salicylsaure 
impragnirt gewesen sein. 

Zur quantitativen Bestimmung del' Salicylsaureester-Ver
han d s to ff e benutzt man die Eigensehaft solcber Ester, bei langerem Kochen 
ihrer wassrigen alkalischen Losungen, besonders unter Druck, sieh unter 
Wasseraufnahme in ihre Komponenten zu spalten. 

Salol zerlegt sich 111 Salicylsaure und Phenol, 
Kresalol 
Salithymol " 

" 
" 
" 

" 
" 

Kresol, 
Thymol. 

Mit Normalkalilauge wird maassanalytisch die Menge del' entstandenen 
Salicylsaure bestimmt und daraus del' betreffende Ester berechnet. 

Die Anzahl Kubikcentimeter 1/10 Norrnalkalilallge 
mit 0,0214 multiplicirt giebt den Gehalt an Salol 

" 
" 

0,0228 
0,0270 " " 

" " 
" 

" Kresalol 

" 
" Salithymol 
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Es ist mu' noch nothig fesbustellen, wieviel remer Stoff del' Menge 
des Untersuchungsmaterials entsprechen, urn auf diesen bezogen den Pro cent
gehalt umzllrechnen. 

Zur Ausfuhrung del' Untersuchung werden 2,0 Verbandmaterial mit 
100 cern '/10 Normalkalilauge einige Stunden unter Druck erhitzt. In 
Ermangelung einer anderen Vorrichtung eignen sich hierzu recht gut die 
jetzt uberall gebrauchlichen Seltersflaschell mit Gummidichtung und Bugel
verschluss. - Nach dem Erkalten wird die Flasche geoffnet und 50 cern 
des Inhalts in einem Becherglase mit 50 cern 1/10 Normalschwefelsaure 
versetzt. Dadurch wird die anfanglich zur Aufschliessung des Esters 
benutzte Kalilauge paralysirt, und nun wird, nach Zusatz von etwas 
Phenolphtalein mit '(10 Normalkalilauge die Salicylsaure titrirt. -

xx. Salubrol-Gaze!l %. 
36,0 Salubrol werden ll1 

800,0 Spiritus gelost. Die Losung wird verdunnt mit 
800,0 Wasser und 

20,0 Glycerin und 
1200,0 Mull 

mit derselben impragnirt. Ein gel bel' , fast geruchloser, luftbestandiger 
Verbandstoff, den Aether entfiirbt. 

XXI. Silber-Praparate. 
Actol-Gaze 0,5"10. 

6,0 Actol werden in 
1800,0 Wasser gelOst und hiermit 
1200,0 .Mull impragnirt. 

Wahrend des Impragnirens ist eine Verdunkelung des Raumes nicLt 
erforderlich, direktes Sonnenlicht jedoch ist fernzuhalten; dagegen wird im 
dnnklen Raume getrocknet,-- auch dunkel aufbewahrt. W ohl bei keinem 
anderen Verbandstoff ist die absolute N eutralitat der Umgebung so er
forderlich, als bei allen Silberfabrikaten. Ammoniak, Schwefelwasserstoff, 
Sauredampfe, Quecksilber- und J oddampfe veranlassen, selbst in Spuren, 
eine Zersetzung; dabei farben sie die Gewebe rothlich, violett, blaulich 
bis schwarz in allen Abstufungen und Zwischenfarben. Es ist deshalb 
auch vorzuziehen, nur das zum Bedarfe Nothige zu fabriciren und grosseres 
Lager in diesen Fabrikaten nicht zu halten, jedenfalls dann nicht, wenn 
kein regelmassiger Absatz vorhanden ist. 

Actol-Gaze ist farb- und geruchlos. 

Actol-Watte 0,5 %. 
50,0 Actol, 

20000,0 Wasser, 
10 kg Verbandwatte. 
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Des geringen Procentsatzes und der Nichtfluchtigkeit der Silbel'vel'
bindung wegen ist der Zusatz eines Fixirungsmittels iiberfliissig. Es wil'd 
stets nul' mit del' ausreichenden Quantitat L6snng gearbeitet, zweimal mit 
der Wringmaschine abgepl'esst und auf Horden von Holz unter Licht
abschluss vollstandig bis zur Diirre getrocknet. AIle Beriihrung mit 
Metall ist zu vermeiden. Statt einer Emaille-Impragnirwanne lasst sich 
auch eine gut ausgelaugte Holzwanne verwenden, wenn dieselbe zuvor mit 
einer schwachen Silberlosung praparirt worden. - Nach diesel' Methode 
sind eventuell alle iibrigen Silbersalz-W atten herzustellen. 

Argentol-Gaze 0,5"10. 
6,0 Argentol werden mit etwas Wasser benetzt, lavigirt und mit 80-

viel Wasser verdiinnt, dass 1800,0 Fliissigkeit erhalten werden. Hiermit 
werden 1200,0 Mull impragnirt. 

Eine farblose Gaze, ohne Geruch; mit Eisenchlorid farbt sie sich 
blaugl·iin. 

Argonill-Gaze 2,5"1a. 
30,0 Argonin werden mit etwas kaltem Wasser unter U mriihren be

netzt; man fiigt kochendes Wasser bis zur Losung hinzu, filtrirt durch 
Gla8wolle und verdiinnt mit kaltem ,Vasser auf 1800,0. - 1200,0 Mull. 

Farb- und geruchlose Gaze. 

Itrol-Gaze 0,5"10. 

6,0 Itrol, } 
1800,0 Wasser 1200,0 Mull. 

Die Losung wird wie die Argentollosung hergestellt. 
Del' Verbandstofl' ist ungefarbt und ohne Geruch. 

Largin-Gaze 1,5"1a. 
18,0 Largin, . 

1800,0 Wasser J 1200,0 Mull. 

Largin-Gaze ist farb- und geruchlos. 

Protargol-Gaze 1,5 %. 
18,0 Protargol, } 

1800,0 Wasser 1200,0 Mull. 

Ein farbloser, geruchloser Verbandstofl'. 

Silber-Gaze, weiss und grau, 
sind nach patentirtem Verfahren hergestellte Praparate. Die weisse Silber
gaze ist aus Blattsilber, die graue oder schwarze aus reducirtem Silber 
gewonnen. In gleicher Weise wird Silber-Catgut erhalten. 

Die Auswahl untel' den Silbel'praparaten ist also trotz del' kurzen 
Zeit, seit welcher Silberpraparate in den Verbandstofl'-Schatz eingefiihrt 
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sind, schon eine recht bedeutende, gewiss das beste Zeichen dafiir, dass 
es bisher noch keines del' vielen Praparate verstanden hat, sich die Gunst 
des Chirurgen ungetheilt und dauernd zu erwerben. 

In welcher Form 'das Silber in den Silber-Vel'bandstoffen vorhanden 
ist, ob als organisches odeI' unorganisches Praparat, ob in loslicher odeI' 
unloslicher Form, scheint nach den bisherigen Erfahrungen ohne Einfluss 
auf seine chirurgische Verwendbarkeit zu sein. Von Wichtigkeit scheint 
nul' zu sein, dass es keine Aetzwirkung ausiibt. -- Del' Baumwolle gegen
iiber verhalten sich die loslichen Silberverbindungen wie Beizmittel. sie 
entsprechen dal'in also den Quecksilbersalzen, del' Thonerde und vielen 
anderen Metallsalzen. Sie bilden mit del' Cellulose unlOsliche Verbindungen, 
so dass es nicht moglich ist, durch einfache Losungsmittel den mit wasser
IOslichen Silbervel'bindungen impragnirten Verbandmaterialien jene wieder 
vollstandig zu entziehen. Del' Gesamtgehalt an antiseptisch wirksamer 
Silbervel'bindung kann nur durch Veraschung etc. gefunden werden. Das 
Verfahren ist einfach und zuverlassig. 

2-4,0 Silberverbandstoff werden im geraumigen, bedeckten Porzellan
tiegel unter bisweiligem, tropfenweisen Zusatz von etwas reiner, VOl' allem 
chlorfreier, koncentrirter Salpetersaure vorsichtig erhitzt und zur Zerstorung 
alIeI' organischen Substanz schliesslich gegliiht. Del' Riickstand wirci uach 
dem Erkalten mit etwas reiner Salpetersaure aufgenommen und mit nicbt 
zu viel Wasser verdiinnt. Man kocht zur Entfernung niedrigen Stick stoff
Sauerstoft'-Verbindungen, filtrirt, spult mit Wasser soI'gfaltig Ilach und be
stimmt das Silber entweder als Chlorsilber odeI' als Schwefelcyansilber auf 
maassanalytischem Wege. 

1m ersteren FaIle muss die salpetersaure Silberlosung genau neutra
lisirt werden. Dies geschieht zunachst roh mit Kali- odeI' N atronlauge, 
dann exakt durch Zusatz von mit Wasser aufgeschlemmtem, kohlensaurem 
Calcium odeI' Magnesium. Ein U eberschuss des letzteren ist nicht storend. 
il'Ian farbt die neutralisirte Fliissigkeit mit einer Losung von gelbem, 
chromsaurem Kalium an und lasst 1!lu-Normal-KochsalzlOsung in nicht zu 
grossem Ueberschuss zufliessen, dass die rothe Farbe des Chromsilbers 
vollstandig verschwindet. Dann titrirt man mit liro-Normal-Silberlosung 
zuriick, bis die rothe Farbung eben bestehen bleibt. - Eine I/to·Normal
Kochsalzlosung enthalt 5,85 reinstes Chlornatrium in 1 Liter. Die Losung 
muss gegen die IlJo-N ormal-Silberlosung eingestellt sein, dass genau die 
gleiche Anzahl Kubikcentimeter einander gleichwerthig sind. 

Zur Berechnung werden von del' Anzahl Kubikcentimeter l/lO-Normal
Kochsalzlosung die zur Zurucktitrirung erforderlich gewesenen Kubik
centimeter l/lO-N ormal-SilberlOsung abgezogen; die verbleibende Zahl, mit 
0,0108 multiplicirt, giebt die Menge vorhandenen Silbers. 

Zu den schonsten und genauesten maassanalytischen Bestimmungs
methoden ist die von Volhard herriihrenc1e Silberbestimmungsmethoc1e zu 
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zahlen. Sie beruht darauf, dass Schwefelcyanammonium aus einer salpeter
sauren Silberlosung alles Silber als unlosliches, weisses Schwefelcyansilber 
ausfallt. 

NH4 CNS + AgNOs = NH4 NOs + AgCNS. 

Ist gleichzeitig ein Eisenoxydsalz zugegen, so bildet sich Eisenrhodanid, 
kenntlich an der blutrothen Farbung: 

6 NH4 CNS + Fe2 (SO 4) 3 = 3 (NH4) 2 SO 4 + Fe2 (CNS) 6· 
Dieselbe verschwindet indessen immer wieder, so lange noch Silber

ealz in Losung ist: 
Fe2(CNS)6 + 6AgNOs = Fe(NOs)6 + 6AgCNS, 

und bleibt erst dann bestehen, wenn sammtlich~s Silber als Schwefelcyan
silber gefallt ist. 

Ais Silbet'losung, zum Einstellen der Rhodanammonium-Losung, be
nutzt man eine IJlO-Normallosung, deren Herstellung unter Jodoform-Gaze 
ausfiihrlich angegeben ist. 

Eine l/IO-Normal-Schwefelcyanammonium-Losung lasst sich durch Losen 
einer bestimmten Menge Rhodanammonium, welches sehr hygroskopisch 
ist und stets wechselnde Mengen Feuchtigkeit enthalt, llicht bereiten. 
Man wagt etwas mehr von diesem Salze ab, als eine liIo-Normallosung 
erfor·dern wiirde, etwa 8,0, lost in Wasser, verdiinnt mit Wasser auf 1 Liter 
und stellt diese Losung gegen eine l/lo-Normal-Silberlosung ein. Ais 
Indikator benutzt m.an ca. 5 ccm einer kaltgesattigten Eisenammoniak
alaunlosung, welche man zu 20 ccm der Silberlosung in ein Becherglas 
giebt. Man setzt etwas von niedrigen Stickoxyden durch Auskochen be
freite Salpetersaure hinzu, bis (lie durch das Eisensalz hervorgerufene 
Farbung verschwunden ist und lasst aus der Burette unter bestandigem 
U mriihren mit einem Glasstab die Rhodanammonlosung zuHiessen. Anfangs 
entsteht nur ein weisser, kasiger Niederschlag, spater ruft die Rhodan
losung eine blutrothe Wolke hervor, die beim Umriihren wieder ver
schwindet. Man flihrt mit dem Zusatz der Rhodanlosung fort, bis die 
Fliissigkeit einen beim Umriihren nicht verschwindenden lichtbraunlichen 
Farberiton angenommen hat. N ach mehreren iibereinstimmenden Versuchen 
wird die Rhodanlosung entsprechend mit Wasser verdiinnt, damit 1 ccm 
derselben genau 1 ccm der Silberlosung entspricht. Ratte man z. B. ge
funden, dass 20 ccm Silberlosung 19 ccm Rhodanlosung erfordern, so miisste 
man noch vorhandene 950 ccm derselben nach dem Ansatz 

19: 1 = 950: x, x = 50 
mit 50 ccm Wasser verdiinnen, urn eine IIIH-Normal-Rhodanammonium
Losung zu erhalten. 

Die Ausfiihrung der quantitativen Untersuchung ist genau entsprechend. 
Die von niederen Stickoxyden freie Silberlosung versetzt man mit 5 ccm 
Eisenalaunlosung, wodurch die Fliissigkeit braunlich aussehen wird, sodann 
mit Salpetersaure in ziemlichem Ueberschuss, wodurch jene Farbung 
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wieder verschwindet. Dann Hisst man die lilO-Normal-Rhodanlosung zu
fiiessen, bis nach dem U mriihren die gelb braunliche Fiirbung nicht wieder 
verschwindet. 

1 ccm l/[o-Normal-Rhodanlosung = 0,0108Silher. 

Actol enthalt 50,60 % metallisches Silber, 

Argentol " 31,70 % " 
Argonin " 4,28 °10" " 
Itrol ,,63,16 % " " 
Largin ,,11,10°/0 " " 

Um den Pl'ocentgehalt auf reinen Verbandstoff umzurechnen, werden 
5,0 des Silberverbandstoffs mit salpetersiiurehaltigem Wasser extrahirt, mit 
\Vasser, Spiritus und Aether nachgewaschen, getrocknet und gewogen. 
Den Stoff auf diese Art auszulaugen, geniigt fUr die Praxis vollstandig. 

XXII. Sublimat·Praparate. 

Sublimat-Watte '/2"/0' 
50,0 Sublimat lOse in 

400,0 Spiritus, filtrire und fUge hinzu 
100,0 Glycerin und 

19500,0 Wasser. 
Von diesel' Losung werden in die Impragnirwa.nne etwa 4 Liter, d. h. soviel 
gegeben, dass sich damit 1 Vlies Watte leicht und vollsti:indig durchnassen 
liisst. Die getrankte 'Watte wird zweimal durch die Wringmaschine gezogen, 
sofort auseinandergefaltet unll, horizontal iiber Hiirden gelegt, im ver
dunkelten Raume bei massiger Warme getrocknet. Nach jedem imprag
nirten Vlies wird die Fli.i.ssigkeit mit ca. 1 Liter ohiger Losung auf die 
urspriingliche Menge aufgefiillt. Das Qu~ntum reicht fiir 10 kg Verb and
watte. Alle Sublimatpraparate sind VOl' Licht und Luft geschiitzt aufzu
bewahren. 

Sublimat- (Kocilsalz-) Watte '/2"!o' 
50,0 Sublimat und 
50,0 Kochsalz, reines, werden in etwa 

150,0 Wasser 
gelost und die Losung auf 20 Liter mit \Vasser verdiinnt. Ein Zusatz 
von Glycerin ist in lliesem Faile iiberfiiissig. 10 kg Verbandwatte. 

Snl:JIimat· Serum· Watte 1/2"10. 
1000,0 QUE'cksilberalbuminatlosung (siehe Hydrarg. bichlorat) 

19000,0 vVasser. 
10 kg Verhandwatte. 
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Alembrothsalz -W atte 10;,. 

50,0 Sublimat 1 
50 0 ChI . I Alem brothsalz 

, orarnrnonLUm 
werden in ca. 150,0 Wasser gelost, die Losnng filtrirt unel auf 20 Liter 
mit Wasser verdlinnt. 

Jute und Holzwollwatte lassen sich auf diese Weise nicht mit Sublirnat 
i Illpragniren, sie wlirden h ierbei zerreissen. Beide werden mittels del' 
Irrigatorspritze zweiseitig besprengt, gepresst, auf Hlirden ausgebreitet 
und getrocknet, wie Sublirnatwatte. 

Sublimat-Jute '/2%' 
50,0 Sublimat 400,0 Spiritus 

100,0 Glycerin 3500,0 Wasser 
10 kg Verbandwatte. 

Sublimat· Holzwolilvatte 11:!U/o' 

50,0 Sublimat 
50,0 Kochsalz, remes 

100,0 Glycerin 
4000,0 Wasser. 

Hier ist trotz Gegenwart von Kochsalz ein Glycerinzl1satz angezeigt, urn 
die Ansaugfahigkeit del' Holzwolle zu erl1ohen. 

Sublilllat- Holzwolle 1/2%' 
50,0 Suhlirnat 
50,0 Kochsalz 

1000,0 "Vasser 
flOO,O Glycerin. 

Mit diesel' Losung werden 10 kg gedampfte Holzwolle besprengt und so 
lange mit den Randen durchgearbeitet, Lis sie, gleichmassig durchfeuchtet, 
nicht l11ehr sUiuben. Sie wird ni ch t getrocknet. 

Sublhnat - Gaze '/,0/0' 
6,0 SuLlimat 

50,0 Spiritus 
50,0 Glycerin 

1700, ° Wasser 

Sublimat- (Kochsalz-) Gaze 112%· 
6,0 Sllblirnat 
6,0 Chlornatriul11 

1800.0 Wasser 

1200,0 hydroph. MulL 
A uch beirn Irnpragniren der Gazen wir!1 stetR nur mit del' etwas rnehr als 
zur bequernen Durchtrankung erforderlichen Menge Fllissigkeit gearbeitet. 
Beide Losungen dienen auch zur Bereitung VOll 

Slllllimut -Lint '/2 °/0, 
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Sublimat·Serum·Gaze 1/2"10. 
120,0 Quecksilberalbuminatlosung (siehe Seite 99!) 

1700,0 ,Vasser 
1200,0 hydroph. Mull. 
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Das Eiweiss wirkt geniigend als Bindemitt"l, so dass es elUes weiteren 
nicht bedarf. 

Alembrothsalz· Gaze l"1a. 

6,0 Sublimat } 
A lem brothsalz, 

6,0 ChlorammoniulD 
1800,0 Wasser, 
1200,0 hydroph. 1\1" ull. 

Pyoktanin·Quecksilber·Gaze 0,5"10 + 1%. 

(Alembrothsalz - Pyoktanin - Gaze 2 Ofo + 0,5°io)' 
12,0 Sublimat 
12,0 Chlorammonium 

1800,0 Wasser. 
Hiermit werden 1200,0 hydrophiler Mull irnpragnirt, getrocknet und noch
mals impragnirt mit einer filtrirten Losung von 

6,0 blauem Pyoktanin in 
1800,0 Wasser. 

Das Pyoktanin wird in kochendem ,Vasser gelOst, filtrirt und auf 1800,0 
verdiinnt. 

Quecksilber· Zillkcyallid· Gaze 4% , 

6,0 Sublimat, 
6,0 Chlorammonium 

werden in Wasser zu 1000,0 gelOst. Ferner werden 3,0 blaues Pyoktanin 
in kochendem Wasser gelOst und die Losung auf 1000,0 verdiinnt. Endlich 
werden 

480,0 Quecksilberzinkcyanid feinst geschlemmt mit 
500,0 Glycerin und 

1020,0 Wasser. 
Die 3 Fliissigkeiten werden vereinigt und je 1 Theil mit 4 rrheilen Wasser 
zum Impragniren verwendet. Man giI.Jbt fUr den Anfang einen Ueberschuss 
Fli.issigkeit in die Impragnirwanne, etwa 180,0 del' Mischung und 720,0 
Wasser, riihrt den Niederschlag gut auf und impragnirt sofort 5 m Stoff. 
Die Menge Losung, welche dadurch abgangig geworden, rund 225,0, 
werden ersetzt durch 45,0 Losung und 180,0 Wasser, die Fliissigkeit gut 
aufgeriihrt und wieder 5 m Stoff prapal'irt. So verfahrt man, bis die Fliissig
keit verbraucht ist und wird 12000,0 Stoff verwel'then. 
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Sublimatisirte Seide. 
250,0 ausgekochte, gereinigte Seide werden einen halben Tag in einer 

wassrigen Sublimatlosung, 1: 1000, macerirt und nach dem Ausschleudern 
getrocknet. Sie wirc1 am besten in braun en Glasstopselflaschen aufbewahrt. 

Sublimatisirtes Catgut. 
Entfettete Saitlinge werden 1 Tag in einer wassrigen Losung von Subli

mat, 1: 1000, macerirt und nach dem Abtropfen in einer Losung von 1,0 
Sublimat in 50,0 Glycerin und 450,0 Spiritus aufbewahrt. Der wassrigen 
Sublimatlosung entnommen, sind die Saitlinge weich, geq uollen, von weisslicher 
Farbe, zum Gebrauch untauglich und mlissen durch Lagern in del' zweiten 
Losung erst wieder gehartet werden. Mit del' Zeit bilden sich sowohl 
in del' Aufbewahrungsfllissigkeit als auf dem Catgut selbst weissliche, 
schleimigflockige Abscheidungen, die VOl' del' Dispensation mit einer weichen 
Blirste (Zahnblirste) vom Catgut und aus del' Losung durch Filtriren zu 
entfernen sind. 

Sublimati8irtes .Tuniperi-Catgut (nach Prof. Kocher). 
Rohcatgut wird zur Entfernung von anhaftendem Fett 24 Stunden in 

eine zur Bedeckung hinreichende :Menge \Vachholderol, Oleum Juniperi 
ligni, gelegt, dann auf einem Trichter abtropfen gel ass en und zur vollstan
digen Verdrangung des Wachholderols 48 Stun den in Glycerin gelegt. War 
das Catgut vorher klar hart, so ist es nun weich, undurchsichtig trilbe; 
man lasst das Glycerin aut dem Trichter ablaufen und bewahrt das Catgut 
in einer Losung von 1,0 Sublimat in 20,0 Glycerin und 980,0 Spiritus auf. 
Auch in diesem Falle mlissen die nach einiger Zeit entstandenen schleimigen 
Abscheidungen durch Absplilen des Catguts und Filtriren del' Losung entfernt 
werden. -

Zur Identificirung heller Sublimatverbandstoffe giebt man einige 
Tropfen einer sehr schwachen Losung von .r odkalium in Wasser auf das 
zu prlifende Material. Die direkte Auffallstelle del' .r odlosung wird wegen 
vorhandenem J odkaliumUberschuss (Quecksilberjodid lost sich in Uber
schiissigem J odkalium farblos) keine Reaktion zeigen; in dem Maasse sich 
jedoch die .r odkaliumlosung Uber den Verb and stoff ausbreitet, tritt durch 
die U mlagerung mit dem Quecksilberchlorid eine Verminderung ihres 
.T odkalium-Gehaltes ein und es wird eine sehr scharf abgegrenzte Zone 
von orangerother Farbe auftr-eten, wo Quecksilberchlorid J odkalium und in 
aequivalenten Mengen aufeinanderstossen und orangerothes Quecksilber
chlorid abscheiden. Dariiber hinaus verschwindet wieder die Reaktion, 
weil dort Quecksilberchlorid vorherrscht, welches das Quecksilberjodid 
ebenfalls farblos lOst. Die U ntersuchung ist sehr zuverHissig. 

Eine quantitative Bestimmung des Quecksilberchlorid-Gehalts 
hat fUr die Praxis eigentlich wenig Werth, und zwar aus verschiedenen 
Griinden. 
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Znnachst kann kein Fabrikant anch nur das geringste Interesse daran 
haben, einen Su blimat -V erhandstoff statt 0,5 procentig 0,4 procentig odeI' 
0,3 procentig zn impragniren. Anf die Herstellnngskosten derselhen ist es 
ohl1e .Einfluss, ob auf 1 kg Verbandwatte 5,0-4,0 odeI' 3,0 Suhlimat ver
wendet werden; die durch solche Manipulation zu ersparende Sublimat
menge ist so gut wie werthlos. Impriignirt del' Fabrikant die ,'/If atte 
einmal, so wird er das sichel' auch wohl vollprocentig thun. Viel naher 
liegt die Gefahr, dass die Watte Uberhaupt nicht odeI' ungleichmiissig 
impragni1't wurde. 

Sodann geht del' Sublimat.gehult in den Sublimat-Verbandstoffen, 
gleichviel welcher Art sie seien und sei del' Stoff auch ahsolut chemisch-
1'eines Grundmaterial, mit del' Zeit zurUck, zum Theil durch Verfluchti
gung, wenn die Stoffe in mehr odeI' weniger schlechter Umhiillung odeI' 
Uberhaupt unzweckmassig gelagert werden, zum Theil dadurch, dass sich 
das Suhlimat mit del' Gespinnstfaser chemisch verbindet. Diesel' 
Antheil, del' die Cellulose "beizende" Antheil, ist durch Losungsmittel 
von Anfang an nicht mehr auszuziehen. Man glaube abel' trotzdem nicht, 
dass e1' fUr die ,Virkung des Verbandstoffs verloren ist; denn es sind nicht 
nul' die wasserloslichen Qnecksilberverhindungen, denen antiseptische Eigen
schaften zukommen. auch den unloslichen, ja selbst dem metallischen 
Quecksilber, sind solche nicht abzusprecben. -

Einen Minde1'gehalt an Quecksilbel'chlorid wird daher die 
quantitative chemische Untersuchnng in jedem Suhlimat-Ver
handstoff konstatiren, wenn er vollgewichtig impragnirt wurde: 

Viel wichtiger als die quantitative Bestimmung halte ich 
eine sorgfaltige qualitative Untersuchnng, die PrUfung, ob das 
Material Uberhaupt, ob es Uberall und gleicbmassig mit Sublimat priiparirt 
wurde. Man mache hierauf Sticbproben, nnd zwar nicht zu vereinzelt. 
li'indet man Uberall die Quecksilbel'jodid-Reaktion, so wird man sich ruhig 
zufrieden geben konnen, aseptisch ist solche Watte auf aHe Fiille, selbst 
wenn sie 1/10 odeI' 2.10 Procent Quecksilberchlorid eingehUsst odeI' scheinbar 
eingebiisst hat, d. h. wenn dieses in irgend einer Form so gebnnden ware, 
dass es als Chlorid nicht mehr nachzuweisen ware. 

Als an ti s ep ti s ch e s Verbandmatel'ial spielen bei den heutigen 'rrocken
verhanden die Sublimat-Verbandstoffe doch nul' eine sehr untergeordnete 
Rolle, antiseptisch konnen sie doch nul' an den Stellen wil'ken, wo 
sie direkt mit den Wundsekreten in BerUbl'llng kommen, nnd hier kommen 
ganz andere Losungs- und Zersetzungs-Vel'haltnisse in Betracht als im 
Reagensrohrchen beim Auslaugen mit ,Vassel'. Die trocken hleibenden 
Partien des Verbandmaterials konnen nie und nimmer antis eptisch, 
Eondern immel' nul' als aseptisches Filtril'mittel wil'ken. 

Man konnte wohl einwerfen, nm nul' als letzteres in Wil'ksamkeit zu 
treten, bedarf es keiner Sublimatieil'llng, dazu ist die Stel'ilisil'ung da, 
man Ubersieht dann abel', dass sublima.tisirte Vel'handstoffe aseptisch un d 

Z eli s. V crbandstoff - Mntcrialicn. 11 
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antiseptiseh thiitig sind und dass der Grosshandel heute sublimatisirte 
Materialien billiger als sterilisirte liefert, abgesehen davon, dass die Ver
paekung del' ersteren billiger als die der letzteren ist, dass iiber die Ver
packung der sterilisirten Stoffe, - wenn diese nieht in den iiber. allen 
Zweifel erhabenen, abel' theuren, geliitheten Blechdosen luftdieht aufbewahrt 
werden, - die Praxis noeh nieht das letzte Wort gesprochen hat. -

N eigt man dagegen der Ansieht zu, dass fUr den \Verth eines Queek
silber-Verbandmaterials der Gehalt an 10 sli c hem Quecksilberoxydsalz, 
gleiehviel ob dasselbe als Ohlorid oder sonstwie vorhanden ist, bestimmend 
ist, so bildet die Reduktion soleher Verbindungen durch Zinnchloriir ein 
bequemes Mittel, sie maassanalytisch zu bestimruen, zumal diese Reaktion 
weder durch neutrale A1kaliverbindungen, wie Kochsalz, Salmiak, noch 
durch organische Sauren, wie Weinsteinsaure. gestort wird. Bedingung 
ist nur die A bwesenheit freier anorganischer Sauren. Sie miissten vorher 
genau neutra1isirt werden, durch Ammoniak und essigsaures Ammoniak, 
um die Bildung unloslicher Quecksilber- Ammonium-Verbindungen zu ver
hiiten, oder Bur durch essigsaures Ammoniak. 1m letzteren FaIle entstande 
freie Essigsaure, die nicht nul' die Reaktion nicht stort, sondern sogar 
befordert. 

Bei del' Einwirkung einer Zinnchloriirlosung auf eine Quecksi1beroxyd
sa1zlosung wird letztere reducirt und es bildet sich zunachst nur weisses, 
unlosliches Quecksilberchloriir. 

Sn 012 + 2 Hg RII + 4 HOI = Sn 014 + 2 Hg 01 + 2 H2 RII 
Sn 01, + 2 Hg 012 = Sn 014 + 2 Hg 01. 

Erst nachdem alles Quecksilberoxydsa1z in Quecksilberchloriir umgewandelt 
ist, erstreckt sich die Reduktion weiter; und es entsteht schwarzbraunes 
matallisches Quecksilber. 

2 Hg 01 + Sn 01 2 = Sn 014 + 2 Hg. 
Del' Eintritt del' Braunfarbung zeigt den Endpunkt del' beabsichtigten 
Reaktion an. 

Bei der Herstellung del' Zinnch1oriirlosung geM man, da diese wenig 
halt bar ist und, mit Luft in Beriihrung, ihren Titer 1eicht verandert, von 
einer Quecksilber10sullg aus, welche genau 10,0 Ohlorid in 1 Liter oder 
0,01 Hg 012 in 1 ccm enthiilt. Auf diese Losung stellt man die Zinn
chloriir1osung ein. - JYIan iibergiesst 8,0 reines Stanniol mit 100,0 reiner 
Salzsiiure, erwiirmt im W asserbade, bis a11es oder nahezu alles Zinn geliist 
ist, verdiinnt mit ca. 200,0 Wasser, liisst abkiihlen und absetzen, giesst 
k1ar ab, nochmals \V asser auf den Riickstand, Hi.sst wieder absetzen, ver
einigt die Fliissigkeiten und verdiinnt mit Wasser auf 1 Liter. Da diese 
Losung freie Sa1zsaure enthii1t. ist sie nach dem Gesagten nicht ohne 
weiteres zur Titration zu verwenden; die freie Saure muss unschadlich 
gemacht werden. Hierzu bedient man sich einer Losung von essigsaurem 
Ammon 100,0 und Essigsaure 100,0 in Wasser zu 1 Liter, von welcher 
man auf je lO ccm der obigen Quecksilberchloridlosung (oder dem Aus-



Die Fabrikation. 163 

zuge von je 20,0 0,5 procentigen Sublimatverbandstoff) 5 ccm hinzufiigt. 
Man misst zur Titerstellung 20 ccm del' Quecksilberlosung im Becherglase 
ab, vermischt mit 10 ccm der Amrnonacetatlosung und lasst nach und 
nach unter Umriihren mit einem Glasstabe von der Zinnchloriirlosung 
hinzu fliessen. Die beim Einfallen del' letzteren entstehende Braunfarbung 
verschwindet anfangs rascher, dann langsamer, bis sie endlich bestehen 
bleibt. Hat man den Endpunkt del' Reaktion nicht richtig getrofi'en, sondern 
zuviel Zinnchloriirlosung hinzugesetzt, so nimmt man sie mit einem oder 
mehreren Kubikcentimetern Quecksilberlosung wieder fort und titrirt von 
lleuem. Man liest dann ab, wieviel Kubikcentimeter ZinnchloriirlOsllng 
zur Redllktion von 20, 21 oder 22 ccrn der 1 procentigen Quecksilber
chlorid -Losllng erforderlich waren und berechnet daraus, wieviel Kubik
centimeter der ersteren 1 ccm der letzteren oder mit anderef! Worten 
{l,0 1 Hg 012 anzeigen. Diesen Faktor legt man jeder Berechnung zu 
Grunde, so lange der Titer der ZinnlOsung unverandert bleibt. Eine zeit
weise N achpriifung derselben ist erforderlich. 

Zur Ausfiihrung del' U ntersuchung werden 5,0 Sublimat -V erbandstofi' 
mit kaltem Wasser vollig erschopft (Kontrolle mit J odkalium !), der Losung 
werden 2,5 cem Ammonacetatlosung zugefiigt und nun titrirt. 

Die Bereehnung ergiebt sieh aus dem Gesagten. 

Die gefundene Menge Queeksilberehlorid wird zu dem ausgelaugten, 
mit Spiritus nachgewaschenen und getroekl!eten Verbandstoff in Beziehung 
gebracht. 

XXIII. Theer-Pl'aparate. 

Theer-Jute 10%. 
Theer-J ute ist fast nul' als Strang-.J ute gebrauchlich, seltener ver

krempelt in Vliesform. 

9 kg rohe Jute in Strahnen werden in etwa 40 cm lange Theile zer
schnitten und die Biindel parallel nebeneinander gelegt. Inzwischen wird 
in einer Emaille- oder Kupferschale 1 kg Holztbeer heiss gemacht und mit 
2,5 kg Spiritus vermischt. Man lasst im hand warm en Dampfbade absetzen, 
seiht dureh ein grobes Tuch und taucht nach und nach die geschnittenell 
J utebiindel in die heiss erhaltene Theerlosung. Mit der Oentrifuge werden 
sie kraftig ausgeschleudert. Die ablaufende Fliissigkeit wird nach dem 
Anwarmen im Dampfbade zur Impragnirung weiterer Mengen Jute ill 
derselben '.IV eise verwendet uurl so fortgefahren, bis obige Menge Jute mit 
der Theerlosung verbraucht ist. N ach der Praparirung des ersten ode)' 
zweiten Antheils Jute wird man iibersehen, 0 b die weiteren Portionell 
mehr oder weniger ausgeschleudert werden miissen, urn mit del' Fliissigkeit 
zu reiehen. G laubt man, mit derselben nicht auszukommen, so hilft 1nall 
sich clurch Zusatz einer entspreehenden Menge Spiritus. Die impragnirte 

11* 
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Jute wird auf Horden in del' \Varme s e had getroeknet und dann von Hand 
aufgeloekert, indem man die einzelnen Strahnen in del' Langsriehtung aus
einander zieht und lose nebeneinander lagert. 

SoIl aus diesel' Theer-J ute in Strahnen Vlies-J ute gekrempelt werden, 
so hat zunachst del' ,,"\Volf" (siehe Baumwolle!) fiir lYIisehung und Zer
Ideinerung zu sorgen, doeh ist unbedingtes Erforderniss, dass die 'rheer
,Tute vollig ausgetroeknet ist. Auf die "Sehlagmasehine" wird die ge
oifnete Jute nieht genom men, sie kommt vielll1ehr yom Wolf sofort auf 
eine starke, eiserne Krempel, die in derselben Weise wie zur Herstellung 
gewohnlieher Vlies-J ute vorgerichtet sein muss. 

Die kraftig naeh Theel' riechellde Theer-Jute muss gleichll1assig in 
del' Farbe sein. Troeken aufbewahrt, halt sie sieh unbegrenzt. Sie kanll 
als Ersatz fUr Oak u m Verwendung finden. 

XXIV. Thonenle- (Aluminium-) Praparate. 
Essigsaure Thonerde-Watte 5%. 

6500,0 officinelle, hasiseh-essigsaure ThonerdelOsung (7,7 %), 
13500.0 Wasser. 

10 kg Verbandwatte. 

Essigsallrc Thonerdc-Gnze 5 "Ie. 
800,0 'rhonerdelosung 

1000,0 "\Vasser 
1200,0 hydrophiler Mull. 

Die klare Aluminium-SuLacetat-Losung wird mit del' vorgeschriebenell 
'Menge kaltell1"\V asser vel'diinnt und von diesel' verdiinnten Losung stets 
nul' soviel zum Impragnireu genommen, als zur bequemen und ausreichen
den Durchtrankung erforderlich ist. Baumwolle sehlagt grosse Mengen 
Thonerdesalze auf sich nieder, darum ist diese V orsieht hier noeh mehr 
als anderswo geboten. Die \Vatte durchlauft zweimal die "\Vringmaschine, 
das zweite Mal ohne erneute Durchfeuchtung. Sie wird, ausgebreitet, bei 
gelinc1er 'remperatur schnell und vollstandig getrocknet. Trotz diesel' 
Vorsicht entweieht stets et.was Essigsaure. Das Fabrikat enthalt stets 
Aluminiull1hydroxyd und giebt an reines Wasser nieht aile Thonerde abo 
Es sei reinweiss, riecht gewohnlich schwach nach Essigsaure und mha 
sieh eigenthiimlieh hart an. Verdiinnte Essigsaure nimmt daraus alle Thon
erde auf und (liese Losung giebt mit Ammoniak einen weissen, gelatinosen 
~iederschlag, del' auch auf Zusatz von Schwefelammon die weisse Farbe 
behiilt. -- Dem Gehalt an 5 "/ll Aluminium-%-Acetat entsprechen 1,58 % 
A1 2 0 g• 

Alumnol-Gaze 5"10. 

60,0 Alumnol, 1750,0 "Vassel', 
30,0 Glycerin, 1200,0 Mull. 



Die Fabrikation. 165 

Eine weisse, geruchlose, nicht durchaus licht- und luftbestandige Gaze 
von schwach saurer Reaktion; sie dunkelt mit der Zeit durch Rednktion 
etwas nacho Mit Eisenchlorid farbt sie sich blau. Mit Spiritus lasst sich 
das Alumnol vollstandig ausziehen, und diese Losung zeigt blaue Fluores
cens, wirkt reducirend auf Silberverbindungen und Kaliumpermanganat. 

XXV. Thymol-Praparate. 

Tllymol-Watte 1 %. 
100,0 rrhymol, gelost in 

2400,0 Spiritus werden mit 
250,0 Glycerin und 
7:'iO,0 ,Vasser verdiinnt. 

Mit dieser Losung werden 10 kg Verbandwatte zweiseitig besprengt, 
durch 2 Stunden gepresst und bei gelinder Warme nicht vollstandig ge
trocknet. 

Die eigenthiimlich und stark gewiirzig riechende, weisse Watte charak
terisirt sich leicht durch den Geruch; mit Eisenchlorid giebt sie keine 
Reaktion. Sie ist VOl' Licht und Luft geschiitzt und kiihl aufzubewahrell. 

Thymol-Gaze, fettige, 3 %. 
1000,0 festes Paraffin und 

100,0 Olivenol werden bei gelinder Warme geschmolzen und in del' 
halb erkalteten, Iloch fiiissigen Mischung 

30,0 Thymol aufgelOst. Es wird heiss impragnirt wie bei Lister
scher Karbolsaure-Gaze. N ach dem A bkiihlen kanIl der Verbandstoff 
sofort verpackt werden. 

24,0 Thymol 
1000,0 Spiritus. 

100,0 Glycerin 
500,0 Wassel" 

'fhymol-Gaze, hydl'ophile, 2 %. 

Nach geschehener Losung wird verdiiIlnt mit 
und 
Es werden 1200,0 Mull impragnirt. 

Zur quantitativen Bestimmung des Thymols kann man sein Ver
halten in alkalischer Losung gegen .J od in .J odkaliumlOsung benutzen, es 
bildet sich hierbei quantitativ Dithymoldijodid unel .J odkalium: 

2C10 H14 0 + 4KOH + 3J2 = C2o H 24 (O.J)2 + 4K.J + 4H2 0, 
2 X 150 = 300 : 6 X 127 = 762. 

762,0 .J od setzen sich also mit 300,0 Thymol um. 

All volumetrischen Losungen hat man eine lllo-.JodlOsung, hergestellt 
durch Auflosen von 12,7 rein em .Jod und 20,0 .Jodkalium in Wasser zu 
1 Liter, und eine 1110-N atriumthiosulfat-Losung, welche in 1 Liter 24,8 N atrium-
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thiosulfat enthalt., nothig. Beide Losungen miissen genau aufeinander em
gestellt werden. Geht man bei der HersteHung derselben vom Jod aus, 
so muss dieses zuvor gereinigt werden. Man mischt im Exsikkator ge
trocknetes .Tod mit etwas J odkaliulll und sublimirt bei massiger Warme 
jm Sandbade zwischen zwei Uhrglasern; man wiigt dalln schnell obiges 
Quantum .Tod ab, bringt es in den Messkolben, iibergiesst es sofort mit 
,Vasser, fiigt das .TodkaJillm und schliesslich noch Wasser bis zur M"arke 
hinzu. - Als Indikator dient frische, klare Starkelosung. 

5,0 Thymol-Verbandstoff werden mit lauwarmem Wasaer unter Zusatz 
von etwas Kalilauge vollstandig extrahirt; die Losung wird nach dem Er
kalten nothigenfalls filtrirt und das Filter mit alkalischem Wasser naeh
gewaschen. Man lasst nun .TodlOsung in geringem U eberschuss zufiiessen. 
d. h. soviel, dass die iiber dem entRtandenen rothlich braunen Niederschlage 
sich klarende Fliissigkeit deutlich gelb gefarbt ist, setzt einige Kubik
centimeter Starkelosung hinzu, wodurch Blaufarbung eintritt und titrirt 
mit del' Thiosulfatlosung anf Entfarhung. 

Die Bereehnung ist folgende: 
Es seien verbraueht 

22 cem l/lo-JodlOsung = 22 X 0,0127 = 0,2794 Jod, 
2 eem l/lo-Thioslllfatlosung = 2 X 0,0127 = 0,0254 Jod, 

so sind in Wirksamkeit getreten 0,254 J od. 
300.0.254 

762,0 Jod entsprechen 300,0 rrhymol, 0,254 zeigen mithin 
762 

0,1 Thymol in 5,0 Thymol-Verbandstoff an. 
Zur Bestimmung des rein en Stoffmaterials laugt man em neues 

Quantum Thymol-Verbandstoff mit Spiritus und schliesslich mit Aether 
aus, trocknet und wagt. 

XX VI. Zink-praparate. 
Zinkchlorid· Watte 10"la. 

1000,0 Chlorzink werden ohne Beihilfe von Salzsaure in ca. 
5 Litem siedendem Wasser anfgelOst und die Losung mit kaltem Wasser 
auf 20 Liter verdiinnt. Hiermit werden 10 kg Verbandwatte mittels Wring
maschine impragnirt. Die Watte muss dieselbe zweimal durchlaufen. A.uf 
ho)zernen Hiirden, in hreitel' Lage wi I'd bei guter ,\Varme schnell und voll
stan dig getrocknet. In gutschliessenden Holzldisten an trocknem, etwas 
temperirtem Orte aufbewahrt, halt sie sich unverandert. 

Die weisse und geruchlose Zinkchloridwatte rothet, befeuchtet, blaues 
Lakmuspapier. Mit schwach salzsaurehaltigem W as~er ausgezogen, giebt 
sie ein Filtrat, das durch Ammonak weiss gefallt wird; iiberfliissiges 
Ammoniak lost den Niederschlag wieder auf; Schwefelammon ruft ihn 
wieder hervor. (Aus einer klaren, farblosen, alkalischen Losung kann 
ein durch (NH4h S erhaltener wei ss e l' Niederschlag nul' Schwefelzink sein). 
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Zinkcblorid·Jute 10"la. 
1000,0 Chlorzink 
4000,0 siedendes Wasser. 
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Mit der erkalteten Losung werden 10 kg Verbandwatte zweiseitig ein
gesprengt, gepresst und auf holzernen Hiirden auf gut geheiztem rrrocken
boden schnell und ausgiebig getrocknet. Aufbewahrung wie bei Zink
chlorid -Watte. 

Zinkchlorid-Gaze 10"la. 
120,0 Chlorzink, gelost in siedendem \Vasser und verdunnt mit kaltem 

Wasser auf 1800,0 giebt die fUr 1200,0 Mull ausreichende Impragnir
flussigkeit. - Bei allen Zinkchlorid -V erbandmaterialien ist del' Zusatz 
eines Fixirmittels uberfllissig, Glycerin sogar zu vermeiden. 

Zinksulfophenylat-Watte 5 °10 

500,0 sulfokarholsaures Zink und 
125,0 Glycerin werden in Wasser zu 20 Litem gelost. 

10 kg Verbandwatte. 
Die Watte wird in derselben Weise hergestellt wie Zinkchlorid-\V atte. 

Eine weisse, fast geruchlose \V atte; sie ist vor Licht geschutzt aufzu
bewahren. Mit Eisenchlorid farbt sie sich hlau und zeigt im U ebrigen die 
Zinkreaktionen del' Zinkchlorid -Watt e. 

Zinksulfophenylat-Gaze 10 "10. 
120,0 sulfokarbolsaures Zink 
60,0 Glycerin 

1650,0 Wasser. 1200,0 Mull. 

Die quantitative Untersuchung del' genannten Zink-Verband
materialien lasst sich am einfachsten in del' Art ausfUhren, dass mall die 
Zinkvel'bindung als Zinkoxyd wagt. 
Chlorzink, ZnCl2 = 136,20 giebt ZnO = 81,00, d. h. 59,6 % ZnO. 
Sulfokarbolzink, Zn(C6 Hb OS03)2 + 8H2 0 = 555,2 giebt Zn 0 = 81,00, 

d. h. 14,6 % ZnO. 
Zinkchlorid-Materialien werden mit heissem, mit Salzsaure ganz 

schwach angesauertem, Zinksulfophenylat-Stoffe mit nur heissem Wasser 
ausgezogen. Die klaren Losungen werden mit kohlensaurem Natrium iill 
U eberschuss zedegt. Man kocht zur besseren Abscheidung des kohlen
samen Zinks, filtrirt, susst den Niederschlag gut aus, trocknet ihn und 
glliht ibn im Platintiegel zur VertreilJUng del' Kohlensaure. 

Die gefundene Menge Zinkoxyd ist fUr Zinkchlorid mit 1,677, fUr 
Zinksulfopbenylat mit 6,85 zu multipliciren. 

Zur Bestimmung des Antheils reiner \Vatte, Gaze etc. im imprag
nirten Material wird dasselbe ebenso ausgelaugt, mit Spiritus nachgewaschen, 
getrocknet und gewogen. 



Dritter Absclmitt: 

Die aseptischen oder sterilisirten Verband

Materialien. 

Del' Lister'sehen antiseptischen Wundhehandlung folgte, Wle ieh schon 
in del' Einleitung sagte, sehr bald die aseptische. Sie war die Folge del' 
epochemachenden Arbeiten Robert Koch's, welche den Nachweis braehten. 
dass die die Wunden inficirenden Mikroorganismen von bedeutend grosserer 
Lebenskraft sind, als man bisher annahm, und den gebrauchlichen Des· 
infektionsmitteln gegenliber sich oft viel widerstandsfahiger verhalten, als 
man bis dahin fUr moglich hielt. 

A. Allgemeines iiber die Bakterien. 
Diese Mikroorganismen odeI' B a k t e I' i e n sind einzellige Lebewesen. 

welche in physiologischer Beziehung den Pil7.en nahestehen. Sie vermehl'en 
sieh, indem sie sich durch Spaltung in zwei Individuen theilen und 
werden deshalb auch Spal tpilze genannt. 

War das V orhandensein von Bakterien und von verschiedenen Arten 
derselben auch schon frliher bekannt, so waren es doeh erst die Arbeiten 
Robert Koch's, die in das Studium del' Bakterien Methode brachten, in
dem sie ein einfaches Verfahren angaben, die verschiedenen Bakterien Z11 

trennen, die isolirten Arten zu kultiviren, rein Z11 zlichten und ihre Gestalt, 
ihren Bau, ihre Lebensbedingungen und Lebensausserungen festzustellen. 

Die verschiedenen Bakterien nach den Gesammteigenschaften del' ein
zelnen Arten in ein natlirliches System einzuordnen, ist bisher noeh 
unmoglich gewesen, und man stellt sie noch heute nacb dem von Ferd. Cohn 
aufgestellten klinstlichen System zusammen, welches auf del' Form del' 
Baktel'ien basirt, welche bei den einzelnen Arten eine gewisse Bestandig
keit aufweist. 

Man unterscheidet nach del' Gestalt: 
I. Kokken, Mikrokokken odeI' Kugelbakterien. Sie haben, 

wie ihr Name schon andeutet, eine kugelige Form und treten 
bald einzeln bald zusammenhangend auf. Zu ihnen gehort del' 
Gonokokkus, del' Erreger del' Gonorrhoe. 
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II. Bacillen odeI' Stabchenbakterien. Es sind cylindrische 
Stab chen mit kreisrllndem Querschnitt. Sie kommen bald 
einzeln, bald in Verbindungen (Scheinfaden) VOl' und werden 
nach ihrer Lange unterschieden als 
a) Kurzstabchen oder eigentliches Bakterium, zu 

welchem das ganz allgemein in den menschlichen und thieri
schen Exkrementen vorkommende Bacterium coli commune 
zu rechnen ist und als 

b) Lan g s tab cite n, deren Reprasentant del' Bacillus des 
malignen Oedems, eines iiherall in, Staub, Schmutz, Erde 
und Ahwassern vegetirenden Stabchens, ist. 

Erstere sind von plumper, letztere von schlanker Form. 

III. S pirill en 0 d er S ch I' a u ben h a k terien, korkzieherartig ge
formte Gebilde, deren Kriimmungon nicht in ein e1' Ebene 
liegen. Man unterscheidet sie weiter als 
a) Kommastabchen oder Vibrionen, wenn sie als einzelne. 

gekriimmte Stabchen, als Theilchen einer Schraubenwindung 
auftreten. Del' wichtigste Vertreter diesel' Klasse ist del' 
Choleravibl'io. 

L) Wirkliche Spil'illen, wenn die Stab chen zusammen hangen 
und ganze Schraubenwindungen billlen, wie das hei Spirillum 
U ndula, einem in fast allen faulenden Fliissigkeiten sich 
zeigenden Organismus del' Fall ist. 

c) S pi 1'0 c h aet en. Sie stell en sich als Schraubenwindungen 
mit scharf zugespitzten Enden dar. Zu ihnen gehol't die 
Spil'~chaete l'ecurrens des Riickfallfiebel's. 

N ach dem Ban betl'achtet bestehen die Baktel'ien aus Zellen, 
welche aus einem als Kern anzusehenden Protoplasm a bestehen, umgehen 
von einer cellulose- odeI' eiweissartigen Htille, del' Mem bran. Diese geht 
nach aussen in eine schleimige, in Wasser quellbare Substanz tiber. 1st 
letztere sehr dick, so spl'icht man von Kapselbakte1'ien. Ein solches 
Kapselbakterium ist del' in del' Lunge auftl'etende Bacillus pneumoniae. 
Gewohnlich ist das Protoplasm a farblos. Enthalt es Starke, nachweisbar 
mit Jod, so hat man Starkehakterien, bei Vorhandensein von Schwefel 
S cll w efel b a k te ri en und bei Gegenwart von Eisen E is e n h akterien 
VOl' sich. -

Legt man die Art del' Vel'mehrung del' Bakterien ih1'er Ein
theilung zu Gl'unde, so erhalt man zwei grosse Klassen, welche sich 
entweder nul' durch Theilung oder durch Theilung und Sporen fortpflanzen. 

1. Die ausgewachsene Zelle wird in ihrem Inhalt kornigj sie zieht 
sich in die Lange und schntirt sich in del' Mitte ein, bis aus 
del' einen Zelle zwei selbstandige geworden sind. 
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a) Bleiben Mutterzelle und Tochterzelle vereinigt. so hat man 
Diplokokken (Diplokokkus pneumoniae), odeI' 

b) Mutterzelle und Tochterzelle b-ennen sich selbst nicht bei 
fortgesetzter Theilung, sondel'll bleiben zusammen wie die 
Glieder einer Kette. In diesem FaIle benennt man die 
Bakterien Streptokokken odeI' Kettenkokken. Zu 
ihnen gehort del' Streptokokkus erysipelatis, odeI' 

c) beide Zellen bleiben bei weiterer Vermehrung vereint und 
bilden unregelmassige Konglomerate. Das sind die Sta p hy 10-
kokken odeI' rrraubenkokken. 

Bei den Diplokokken und Streptokokken geschieht die 
Theilullg del' einzelnen Z~I1en in ein und derselben Richtung, 
bei den Bacillen und Spirillen n u r in del' Langsrichtung 
del' Zellen; teilen sich dagegen die Zellen nach auf einander 
senkrechten Richtungen odeI' nach allen drei Richtungen 
des Raumes, was nul' bei den Streptokokken del' Fall sein 
kann, so~hat man es im ersteren Faile mit Tafelkokken, 
im letzteren FaIle mit Packetkokken zu thun. Zu jenen 
ziihlt del' in del' Lunge von Phthisikern gefundene lVIikro·, 
kokkus tetragenus, zu dies en die in del' Luft vorkommenden 
Sarcina-Arten. 

II. Solange die Bakterien die ibnen zutraglicbsten I,ebensbedin
gungen vorfinden, vermebren sie sich nur durch Theilung del' 
vegetativen Zellen und erst wenn etwa durch Anhaufung von 
Bakterien odeI' andere Anlasse die Lebensbedingungen sich 
verschlechtel'll, vollzieht sich die Fortpfianzung bei vielen, so 
besonders bei den Bacillen, durch Sporen. 
a) Die Sporenbildung vollzieht Bich im Innel'll del' Mutterzelle: 

endogene Sporenbildung. 
Man unterscheidet hierbei ausserdem 

a) Spindelsporen 0 del' mittelstandige Sporen und 
{J) Kopfchensporen odeI' endstalldige Sporen, je 

llachdem die Spore in del' :Mitte odeI' am Ende des. 
Bacillus entstflht. Das Protoplasm a wird zunachst. 
kol'llig, die Kornchen umhiillen sich mit einer Membran, 
die Mutterzelle platzt und giebt die Sporen frei. Kommen 
diese nun in gi.i.nstigen Bodell, so keimen sie. Die 
derbe Membran macht die Sporen sehr widerstandsfii,hig 
gegen Ritze, Kalte, Trockenheit und chemische Einfiiisse, 
sie sind aus diesem Grunde als die D au edorm del' 
Bakterien anzusehen. 

b) Einzelne, beliebige, sich durch nichts von anderen Zellell 
unterscheidende Zellen nehmen ohne weiteres die Eigen
schaften einer Spore an, wahrend die iibrigen Zellen absterben. 
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Arthrosporenbildung. Die Arthrosporen sind bei weitem 
weniger widerstandsfiihig gegen oben gen,wnte Eingriffe und 
daher nieht flir die Dauerform solcher Bakterien zu halten. 

Fast so verschieden wie die einzelnen Arten del' Bakterien unterein
ander sind die Bedingungell flir die Erhaltllng, 

die Lebensbedingungen der Bakterien. 
Zunachst und VOl' aHem sind sie auf "Vasser resp. Feuehtigkeit 

angewiesen. Ohne dasselbe konnen sie auf die DaneI' niemals existiren. 
- Sodann bediirfen sie h 0 her e r K 0 hIe n s t 0 ff - V e r bin d n n g en, 
da sie wegen Mangel an Chlorophyll ans del' Kohlensaure del' Lnft keinen 
Kohlenstoff zn assimiliren vermogen. (Einzelne ehromogene Bakterien sind 
im Stande, ihrell Kohlenstoffbedarf del' Kohlens3,nre zu entnehmen, sind 
dann abel' anf die Mitwirknng des Liehtes angewiesen. Fur aile 
ubrigen Bakterien ist Licht ein hervorragender Feind.) Sic 
haben ferner Stiekstoff llothig. Derselhe kann in Form von reinem 
Stiekstoff anftreten, odeI' auch von Ammoniak-",7 el'bindungen odeI' Eiweiss
korpern. Die Rakterien bauen aus ihnen das stickstoffhaltige Pl'otoplasma 
auf. - Eine geringe alkalische Reaktion befOrdert im Allgemeinen 
das Wachsthum del' Bakterien ausserordentlich, wahrend im Gegentheil 
Sa u I' e mehr odeI' weniger hernmend auf ihre Entwiekelung einwirkt. -
Nicht aile Bakterien sind auf Sauerstoff angewiesen. Einzelne verrnogen 
n u r bei ungehindertem Sauerstoff-Zutritt zu leben, diese werden 0 b 1 i gat e 
A e I' 0 ben genannt, andere vcrtragen zeitweise den A bschlnss des Sauer
stoffs, faku Ita ti v e 0 d CI' te m p ortire A n aero hen. Und flir noeh andere 
ist Sauerstoff ein direktes Tcidtungsrnittel, -- das sind die ohligaten An
a e rob e n. - 1m lebenden Thierorganismus gedeihende, auf Kosten des
selben lebende und sich vermehrende und dadurch Krankheitserscheinungen 
hervorrufende Bakterien heissen pathogene oder parasitische, und 
zwar obligate, wenn sie nul' im lebenden, fakultative, wenn sie ausser 
im lebepden auch im todten Thierkorper gedeihen. Die meisteil del' 
letzteren sind temporare Anaeroben. Saprophytische Bakterien leben 
nul' auf todtem Material. -- Eine grosse Rolle im Leben del' Bakterien 
spielt die Te m per a tu r. - FUr .iede Art giebt es eine Temperaturgrenze 
nach unten, das Temporatu,-;'vlinimum, und eine nach oben, das Tem
peratur-Maximum. Zwischen heiden liegt das Temperatur-Opti
mum, bei welchem Si'l am besten gedeihen. Im Allgemeinen liegt die 
Wachsthumszone zwischen 10 und 45 0 C., ist es R.egel, dass die patho
genen Bakterien am besten bei Korpertemperatur, also bei 36-38 0 C., 
gedeihen, wah rend sich die Saprophyten mit einer niedrigeren Temperatur, 
etwa 20 0 C., begnugen. Un tel' dem Temperatur-1VIinimum liegende, selbst 
sehr niedrige Warmegrade zerstol'en die Lebensfahigkeit del' Bakterien
zelle weniger leicht als u b er dem Maximum liegende. Bei 60 0 C. gehen 
die vegetativen Zellen in kurzer Zeit ein, wahrend die Dauel'formen, die 
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Sporen, zur Abtodtung einer weit hoheren Temperatur bediirfen. Diose 
muss umso hoher sein, je trockener das umgebende Medium ist, umso Hinger 
einwirken, je niedriger sie ist. Sporen, welche z. B. in siedendem Wasser
dampf in einigen Minuten getodtet werden, vertragen eine trockene Ritze 
von 150 0 C. wahrend einer ganzen Stun de, - Momente, welche bei der 
Sterilisation eine sehr wichtige Rolle spielen. 

Sehr mannigfaltiger Art sind 

die Lebensausserungen der Bakterien. 
Sie alle bewegen sich. Diese Bewegung ist entweder 

I. eine Molekularbewegung, eine hin- und her-, auf- und nieder
tanzende, von del' del' N achbarzelle abhangige, welcho a II en 
Bakterien (im weitesten Sinne) zukommt, odeI' 

II. eine Eigenbewegung, die auf einzelne Arten beschrankt ist. 
Sie kommt VOl' 

a) bei allen Kommast.abchen, 
b) bei allen wirklichen Spirillen, 
c) bei vielen Bacillen, 
d) bei wenigen Kokken. 

Vermittelt wird die Eigenbewegung durch fadenformige 
Anhangsel, G e iss e lfa den, welche sich bei den Bacillen an 
den Seiten, bei den Spirillen an den Enden del' Zelle befinden. 

Eine andere Lebensausserung, welche die Bakterien im Lebensprocess 
aufweisen, sind die verschiedenartigsten chemischen Zersetzungen. 
A us den organischen Schwefelverbindungen des Nahrmediums entwickeln 
sie Schwefelwasserstoff, leicht nachweisbar durch Bleizuckerpapier. Aus 
eiweisshaltiger N ahrung bilden sie Mercaptan, dessen Vorhandensein sich 
durch Isationsschwefelsaure erkennen lasst. - Sie veranlassen verschiedene 
Arten von Gahrungen, vergahren Zucker zu Milchsaure, Starke und Zucker 
zu Buttersaure, Traubenzucker zu Mannit, Alkohol zu Essigsaure, Rarn
stoff zu Kohlensaure und Ammoniak. -- Bei ungehindertem Luftzutritt 
verbrennen sie Kohlenstoff zu Kohlensaure, \Vasserstoff zu Wasser, Stick
stoff zu Salpetersaure, Schwefel zu Schwefelsaure, wobei die organischen 
Gewebe verwesen. - Bei Abschluss des Sauerstoffs del' Luft rednciren 
anaerobe Bakterien Eiweissstoffe unter Entwickelung stinkiger Produkte, 
sie bewirken Faulniss. - DiesAr 'J'hatigkeit verwandt ist das Verhalten 
gewisser Bakterien, Fermente zu bilden, gel'onnenes Eiweiss zu los en, 
Gelatine odeI' Leim zu verfliissigen. - Die wichtigste und verhangniss
vollste Lebensaussel'ung verschiedener Bakterien besteht in del' Fahig
keit, giftig wirkende Stoffe, hochmolekulare, basische Stickstoffverbindungen 
zu erzeugen, die bald alkaloidischer Natur sind und dann Toxine genannt 
werden, bald den Eiweisskorpern zugerechnet werden miissen und dann 
Toxalbnmine heissen. Ansser den giftigen Toxin-Alkaloiden werden 
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noch ungiftige Ptomain-Alkaloide gebildet und innerhalb del' Zelle 
andere giftige Stoffe erzeugt, welche unter dem Namen Bakterien
Proteine zusammengefasst werden. Zu ihnen gehort das Koch'sche 
Tuberkulin. - Einzelne Bakterien besitzen die Fahigkeit, Far b stoff e 
von hervorragender Schonheit zu bilden; del' Glanz der Farben wird haufig 
noch gehoben durch herrliche Fluorenscenz. Diesen chromogenen odeI' 
Pigmentbakterien reihen sich endlich die phosph.orescirenden an.--

Die Reinziichtung der einzelnen Bakterien- Arten, wodureh uns erst 
das genaue Studium derselben ermoglieht und Aufschluss libel' Form, Bau, 
Vermehrung, Lebens- Bedingungen und -Aeusserungen gegeben wurden, 
hat Robert Koch durch Benutzung des festen und durchsichtigen 
Kulturbodens ermoglicht. Frliher benutzte man allgemeine fllissige Nahr
boden, welche zufolge ihres Aggregatzustandes eine Trennung del' einzelnen 
Arten und versehiedenen Kolonien erschwerten odeI' unmoglieh maehten, 
- jetzt, nach Robert Koch, feste und durchsiehtige Medien, welehe die 
Isoli1'ung leichter gestatten. ---..,. Die fliissigen Nahrboden bestanden in mit 
Soda schwach alkaliseh gemaehter, wasseriger Rindfleisch- Abkochung 
(Koch's Bouillon) odeI' demselben Fleisch-Auszuge, versetzt mit etwas 
Pepton und Kochsalz (Loffler's Bouillon) odeI' aus sterilisirter Milch. -
Die fest en Nahrboden werden zunachst ebenso hergestellt und dann mit 
Gelatine odeI' Agar-Agar verdickt, odeI' es wird sterilisirtes Blutserum 
flir sich oder mit Gelatine odeI' Agar-Agar, mit odeI' ohne Pep ton und 
Kochsalz verwendet. Auch Eiereiweiss, Reis in Verbindung mit Milch 
odeI' Milch und Bouillon, Kartoffeln, Brotbrei, Oblaten geben gute Kultur
unterlagen abo -

Zur Isolirung del' einzelnen Bakterien auf einem solchen festen 
Nah1'boden bedient man sich jetzt allgemein del' Koch'schen Plattenkultur
Methode. Man verfliissigt du1'ch schwaches Erwarmen die sterile Nahr
gelatine im sterilen Reagensrohrchen, inficirt sie mittels ausgegltihter 
Platinose aus dem U ntersuehungs -Material und fertigt nach gut aus
gefiihrter Durchmischung zunaehst eine erste und dann eine zweite Ver
dlinnung an, indem man mit einigen Platinosen voll der StammlOsung in 
einem zweiten Reagensrohrchen sterile unci verfliissigte Nahrgelatine impft, 
<lie Fliissigkeit durchmischt und von ihr in derselben Weise einen dritten 
~iihrboden impft. So erreicht man die moglichste Trennung del' in del' 
StammlOsung sehr dicht nebeneillallder gelagerten, aueh wohl dureheillander 
gehenden, zahlreiehen und verschiedenartigen Kolonien und dadurch eine 
makroskopiseh wahrnehmbare Auseinande1'-Lage1'ung und dureh manuelle 
FertigkEit ermoglichte Isolirung. Die infieirte, verfliissigte Nahrlosung, -
Original-lUisehung, erste und zweite V erdunnung, - werden auf sterile 
Glasplatten gegossen. Letztere sind von unten du1'ch Eis geklihlt, so dass die 
Gelatine sofo1't e1'sta1'1't. Gegen Stauh etc. von oben sind sie du1'eh eine 
Glasglocke geschiitzt. Die e1'sta1'rten Platten kommen sofort in die fe u ch t e 
Kammer. Diese stellt man sich tiureh Ueberstiilpen einer grosseren, 
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viereckigen Glasschale (Instrumenteuschale) tiber eine solche klein ere , auf 
deren Boden sich eine Scheibe Fliesspapier, getrankt mit wasserigel" 
Sublimatlosung, 1: 1000, befindet, her. Man steUt bei 18-20 0 C. bei 
Seite. Oft schon nach einem Tage zeigt die mit del' Originalfliissigkeit 
begossene Platte makroskopisch sichtbare Kolonien, wahrend die anderen 
Platten diese erst spater, nach weiteren ein bis zwei Tagen zeigen. Man 
erkennt dann gewohnlich sofort mit blossem Auge an dem verschiedenen 
Aussehen der Kolonien, dass man es mit verschiedenen Bakterien-Arten 
zu· thun hat. - Die Platte wird nun bei schwacher Vergrosserung unter 
dem Mikroskop abgesucht; man findet dabei Kolonien auf der Oberfiache, 
andere im Innern der Gelatine, solche, die Gelatine verfiiissigen und 
solche die es nicht thun. Man sieht Kolonien, welche Farbstofl' erzeugen, 
man findei grossere und kleinere, glattgeranderte, gekerbte, stachelige, 
gefranste, solche mit grobkornigem, andere mit feinkornigem Inhalt. J ede 
Form entspricht einer anderen Art, und es ist leicht, aus jeder 
Kolonie eine Reinkultur zu ziichten. Das geschieht meist im sterilen 
Reagensrohrchen, in Form der Stichkultur. Man fischt die im Ge
sichtsfeldedes Mikroskops, bei geringer Vergrosserung, eingestellte isolirt~ 

Kolonie mitteIs ausgegliihter Platinnadel und iibertragt sie direkt in die feste 
Nahrgelatine durch tiefen Stich; - oder man legt ein steriles Deck
glaschen auf die betrefl'ende Stelle der Platte und macht ein Abklatsch
Praparat. -

Anaerobe Bakterien miissen bei Luftabschluss kultivirt werden, entweder 
bei beschranktem Luftzutritt unter irgend einer Bedeckung, odeI' in einer 
,Vasserstofl'--Atmosphare. -

Was nun die mikroskopische Untersuchung auf Bakterien betrifl't, 
so geschieht diese an ungefarbten Praparaten uur zur Feststellung der 
Eigenbewegung; in allen anderen Fallen werden die Praparate 
gefarbt, gewohnlich mit Anilinfarbstofl'en und hauptsachlich mit den basi
schen: MethyJenblau, Methylviolett, Enzianviolett, Fuchsin, Safranin und 
Bismarck-braun, weniger hiiufig mit den sauren: Pikrinsaure, Eosin, Saure
fuchsin etc. oder mit anderen Farbstofl'en wie Karmin, Hamatoxylin, in Ver
bindung mit Alkalien, Alkalikarbonaten, mit Alaun odeI' Borax, mit Borsaul'e, 
Karbolsaure oder sonstigen anorganischen oder organischen Sauren. ZUl' 
Kontrast-Erzeugung werden mit J odjodkalium - oder Saurelosungen partielle 
Entfarbungen hel'vorgerufen. - Die violetten Anilinfarbstofl'e sowie Fuchsin 
farben aHe Eakterien-Arten sehr intensiv; Methylenblau farbt zarier und 
differenzil'ter. - Von Wichtigkeit ist die isolirte Bakterienfarbung 
nach Gram. Sie beruht darauf, dass man auf Praparate, welche mit 
Anilinwasser - Gentianaviolett ausgefarbt wUl'den, J odjodkalium - Losung 
einwirken lasst, wodurch die nichtbakteriellen Antheile entfarbt, die Bakterien 
in der Farbung nicht verandert wurden. -- Bei der gewohnlichen Bakterien
Farbung bleiben ungefarbt die Sporen und auch die Geisselfaden. UUl 
letztere mit Anilinfarben farben zu konnen, muss zuvor gebeizt werden, 
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am besten mit Tannin und Eisenoxydulsalz. Nachgefarbt wird dann mit 
Fuchsin, gelost in Anilinwasser. Hierbei werden mit den Geisseln alle 
Bestandtheile del' Bakterien gefarbt. - Zur Farbung del' Sporen verfahrt 
man ganz allgemein so, dass man sehr intensiv farbende Farblosungen 
(Fuchsin in Anilinwasser) langere Zeit bei hoherer Temperatur einwirken 
las st. Dadurch werden Protoplasma und Sporen gefarbt. Behandelt man 
nun mit alkoholischer, 3procentiger Salzsaure, so bleiben nul' die Sporen 
gefarbt, wahrend alles iibrige entfarbt wird. Nun farbt man kurze Zeit 
mit kalter, wasseriger MethylenblaulOsung, spiilt und trocknet; die Sporen 
sind prachtvoll roth, das Protoplasm a blau gefarbt. - Um die Kapseln 
sichtbar zu machen, wird mit Enzian- oder Dahlia-Violett in essigsaurer 
Losung ausgefarbt; die Bakterien werden dunkel-, die Kapseln hell-blau 
gefa,rbt. -

Die wichtigsten und am haufigsten vorkommenden Bakterien sind die 
folgenden: 

1. Bacillus anthracis, del' Milzbrand-Bacillus, gedeiht in 
lebenden und todten Thierkorpern und ist daher ein fakultativer Parasit. 
Er bildet Stabchen mit scharf abgeschnittenen Enden und tritt einzeln 
und in kleinen Verbanden auf. Er besitzt keine Eigenbewegung. Die 
Sporen sind sehr resistent. - Er farbt sich mit den gewohnlichen Anilin
farbstoff- Losungen; auch nach del' Gram'schen Methode. 

2. Bacillus oedematis mali gni, del' Bacillus des malignen 
Oed ems, findet sich iiberall, wo Faulniss herrscht, in del' Erde (besonders 
Gartenerde), im Schmutz und Staub, in Abwassern, worauf die Luft nicht 
ein wirken kann; er ist ein obligater Anaerob und bildet Sporen. Er ist 
schmaler wie del' vorige und zeigt abgestutzte, ;abgerundete Endflach~n. 
Seine Eigenbewegung ist gering, trotzdem er end- und seitenstandige 
Geisseln besitzt. - Er farbt sich mit allen Anilinfarbstoffen, - nicht nach 
Gram. 

3. Bacillus tetanus, del' Wundstarrkrampf-Bacillus ist sehr 
verbreitet in del' Erde, im Staub und Kehricht, in den Exkrementen del' 
Pflanzenfresser und wie del' vorige ein obligater Anaerob. Er ist noch 
kleiner wie jener, auch diinner; schlank und kaum beweglich. Ganz 
unbeweglich sind die sporenhaltigen Stabchen, welche, da die Sporen end
standig sind, ein stecknadelahnliches Aussehen haben. Die Sporen sind 
von grosser Widerstandsfahigkeit. - Die hiiufig einzeln auftretenden 
Bacillen farben sich in gewohnlicher Weise mit Anilinfarben und nach Gram. 

4. Del' Bacillus del' Tuberkulose ist noch iiberall in den von 
diesel' Krankheit befallenen Geweben beobachtet. Ein gerade gestrecktes oder 
leicht gekriimmtes Stab chen mit abgerundeten Ecken, tritt es meist einzeln, 
abel' auch in klein en, S-fOrmigen Gruppen auf; Eigenbewegung ist noch 
nicht beobachtet. Sowohl die Bacillen wie die Sporen sind von enormer 
Hartnackigkeit gegen aussere Einfliisse. - Sie verhalten sich auch sehr 
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zuriickhaltend gegen Anilinfarben und unterscheiden sich dadurch von 
allen anderen Bakterien. Man muss schon sehr intensive Farblosungen 
anwenden, will man sie farhen; daftlr geben sie auch die einmal auf
genommene Farbe sehr schwer wieder abo Sie far ben sich nach del' 
Gram'schen Methode. 

5. Der Bacillus del' Lepra, des Aussrttzes, in allen leprosen 
Geweben gefunden, ist dem vorigen sehr ahnlich, meist etwas kiirzer. Er 
zeigt Eigenbewegung. Charakteristisch ist die Absonderung nicht farb
baren Schleims, besonders an den Stell en , wo viele Bakterien gedrangt 
liegen. Auffallenderweise ist die Reinziichtung des Bacillus bisher Doch 
nicht gelungen, ebensowenig eine IT ebertragung der Krankheit durch den
se1ben. - Del' Leprrtbacillus wird gefiirbt wie der Tuberkelbacillus, auch 
in Gram's Art. Zum Unterschiede von dies em farbt er sich nicht mit 
alkalischer oder wasseriger MethylenblanlOsung nach Loffler. 

6. Der Bacillus del' Syphilis, bisher nur in den erkrankten Ge
webstheilen Syphilitischer oeohachtet, bat kiinstlich bisl:.wg nicM kultivirt 
werden konnen. Es bildet S-formig gehogene, an den Enrlen verdickte 
Stabchen, welche den Tubel'kelbacillen abnlich sind. - In koloristischer 
Beziehung unterscheiden sie sich von ihnen und den Leprabacillen, dass 
sie gefarbt nicht erst nach langerer Zeit, sonclern sofort durch Mineral
sauren entfarbt werden. 

7. Bacillus Mallei, del' Bacillus der Rotzkrankbeit ist eill 
8eb1' kleines, einzeln oder in kleineren oder grosseren Verbanden auf
tretendes, dem Tllherkelbacillus sebr ahnliches, jedoch kleineres und 
starkeres Stab chen mit abgerundeten Enden ullll ohne Eigenbewegung. 
Es ist sehr leicht klinstlich Zll ziichten; charakteristisch ist sein 'Wacbs
thum auf Kartoffeln; Sporen bildet er nicht. - Eine isolirte Farbung des 
Bacillus ist bislang nicht gelungen, aucb nacb Gram'scher Methode farbt 
er sich nicht. 

8. Del" Bacillus des Abdominaltyphus, ein auch bei zeitweisem 
Mangel an Sauerstoff vegetirender Anaerob, findet sich in den Geweben 
an Abdominaltyphus Erkrankter einzeln, in Kulturen zu langen Faden 
ausgewacbsen. Die Stabchen sind kurz und plump, sehr beweglich, tragen 
zablreicbe Geisseln sowobl an den Seiten wie Enden und sind, trotzdem 
sie keine Sporen bilden, sehr dauerfiihig. - Charakteristisch ist das 
,Vachsthum ,dieses Bacillus auf sauer reagirenden Kartoffeln. Er vergahrt 
Traubenzucker ohne Gasbildung zu Linksmilchsaure und 'C,erfilissigt Ge
latine nicht; in den Kulturen hat sich ein sehr giftiges Alkaloid von der 
Formel C7 E17 N02 nachweisen lassen. - Mit Anilinfarben farbt sich del' 
Bacillus schwieriger als die gewohnlichen Bakterien, Dach der Gram'scben 
Art ist e1" nicht zu fiirben. 

9. Bacterium coli commune, ein unter normalen wie phathologi
sehen U mstanden ganz allgemein, bei Cbolera noslras in ungeheuren Mengen, 
im menschlichen und thierischen Darm und den Exkrementen vorkommen-
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del' Bacillus. Diesel' fakultative Anaerob bildet wenig bewegliche Kurz
stabchen, welche an einem Ende bis vier Geisseln tragen. Er lasst 8ich 
leicht rein ziichten, und die Kulturen sind denen des Typhllsbacillus sehr 
ahnlich; sie verfliissigen Gelatine nicht, vel'gahren dagegen Traubenzucke:' 
nnter Gasbild\1ng, hallptsachlich W asserstoff- Entwicklung. Sporen sind 
noch nicht gefllnden. - Die Bakterien farben sich in gewohnlicher, nicht 
nach Gram'scher Art. 

10. Del' Bacillus del' Diphtherie, welcher bisher ausschliesslich 
in den von del' Diphtherie befallenen Geweben gefunden wurde, gedeiht 
nul' bei ungehindertem Sauerstoff-Zutritt, er ist ein obligateI' Aerob. Die 
Stabchen, von del' Lange des Tllberkelbacillus, abel' noch eillmal so stark, 
ohne Eigenbewegnng, mitunter gekriimmt, haufig keulenformig aufgetrieben, 
bilden keille Sporen, sind abel' nichtsdestoweniger resistent. 'Sie gedeihen 
leicht auf schwach alkalischen Niihrboden und erzeugen ein ungemein 
giftiges Ausscheidungsprodllkt, das den Eiweisskorpern nicht angehort. -
Del' Bacillus fiirbt sieh leieht mit wasserigen Anilinfarbstoffen, sehr leicht 
nach Loffler mit "iYlethylenblan und eben falls nach Gram. 

l1. Del' Bacillus del' Bubonenpest, im Blut nnd in den Driisen 
Beulenpestkranker beobachtet, iibertrl~gt sieh sehr leicht auf den Menschen. 
Er bildet ein kurzes, dickes, un bewegl iches Stiibchell mit abgerllndeten 
Enden und bilrlet keine Sporen. i<jr ist leicht Zll kultiviren. - Mit 
basischen Anilinfarben farbt er sich an den Enden stiirker als 111 del' 
Mitte, nach Gram nieht. 

12. B a c i 11 u spy 0 c y aile u s (B act e l' i II mae l' u gin 0 sum), elI! auf 
den Menschen llbertragbarer f"kultativel' Anaerob tritt einzeln odeI' in 
kleinen Gruppen als Ideines, schlankes, lebhaft bewegliches, mit einer 
Geissel ausgeriistetes Stabcheu auf. Es liisst sieh leicht ziichten und er" 
zeugt aussel' einem giftigen Stoffwechselprodukt einen blauen und einen 
grlinen, schillernden Farbstoff. Diesel' Bacillus ist die Veranlassung des 
in Krankenhausern after beobachteten Grlin- odeI' Blauwerclens des Eitel'S 
und aueh del' Verbandstoffe. - Sporen sind noeh nicht an ihm beobachtet. 
- Er fiirbt sich nicht nach Gram. 

13. Del' Bacillus der Oholera asiatica, del' Oholera-Vibrio, 
ein im Darmgewebe, dem Darminhalt und den Entleerungen Oholerakranker 
gefundener und stets vorhandener, fakultativer Parasit, welcher Stoff
wechselprodukte von fUl'chtbarer Giftigkeit, abel' noch unerforschter Natur, 
erzeugt, tritt einzeln oder paarweise in S -Form - in klinstlichen Kulturen 
korkzieherartig zusammenhangend -,. als kommaformig gekriimmtes, leb
haft bewegliehes und mit e i n er endstandigen Geissel ausgestattetes Stab
chen auf. Es ist kiirzer und dicker als das Tuberkelbakterium, leicht Zll 

kultiviren, jedoch nur auf alkalischem Boden, und die Kulturen zeichnen 
sich durch ihre grobkornige Masse und hOckerig gebogene Umrandung 
aus. Sie verfliissigen Gelatine langsam, bilden aus Traubenzucker Links
milchsaul'e und geben mit Salzsaure odeI' Schwefelsanre, unter Rosaviolett-

Z dis, Verbandstoff - }[atcrialien. 1"2 
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Farbuug, die Indol-Reaktion. - Die Cholera-Vibrionen sind die empfind
lichsten der bekannten Bakterien; Sporen bilden sie nicht. - Sie farben 
sich mit gewohnlichen Anilinfarben und entfarben sich nach der Gram
schen Methode. 

14. Die Vibrionen des Wassers. In den Wasserlaufen sind 
haufig Bakterien beobachtet und schon zahlreiche Arten bestimmt, die mit 
dem Cholera -Vibrio leicht zu verwechseln sind, auch toxische Eigenschaften 
besitzen. Sie vergahren meist auch Traubenzucker zu Linksmilchsaure, 
zeigen fast sammtlich die Indol-Reaktion - ausgenommen ist V. aquatilis 
und del' Havel-Vibrio -; sie verfiiissigen Gelatine indessen langsamer und 
farbeu sich nicht nach Gram. 

15. Bacillus enteritides. bei Fleischvergiftungen durch Fleisch 
erkrankter Thiere bemerkt, besteht aus kleinen, beweglichen Stab chen 
mit langen Geisseln; sie lassen sich leicht kultiviren. Die Kulturen ver
fiiissigen Gelatine nicht, vergahren 'l'raubenzucker unter Gasentwickelung 
und Auftreten saurer Reaktion. - Anilinfarben reagiren auf die J~'litte del' 
Stabchen ausgiebiger als auf die Enden; nach Gram farben sie sich nicht. 

16. Bacillus botulinus, del' Wurst-Bacillus, in verdorbenem 
Fleisch und Fleischfabrikaten, welche von urspriinglich gesunden Thieren 
herriihrten, festgesteUt, ein obligateI' Anaerob, bildet grosse, wenig beweg
liche, bei 20 0 bis 30 0 C. l~icht zu ziichtende, sporenbildende Stabchen. Sie 
erzeugen ein specifisch-giftiges Stoffwechselprodukt. Gelatine wird ver
fiiissigt. - Del' Bacillus farbt sich nach del' Gram'schen Methode. 

·17. Gonococcus, d as Gonorr h 0 e-Bakteri urn, eigenthiimlich dem 
Trippersekret, ist ein grosser, unbeweglicher, gewohnlich als Diplokokkus 
in Semmel- oder Nierenform auftretender Kokkus, welcher sich durch 
Theilung vermehrt, leicht. ziichten und auf den Menschen iibertragen las st. 
- Er farbt sich leicht mit wassrig-alkoholischer MethylenblaulOsung, aber 
nicht nach Gram. 

18. Streptococcus erysipelatis, del' Erysipel-Kokkus, in 
den Lymphgefassen Erysipelatoser als Charakteristikum nachgewiesen, bildet 
kleine Kokken, welche, weDn kultivirt, haufig in rosenkranzartigen Gruppen 
vorkommen; sie verfiiissigen Gelatine nicht. - Sie farben sich mit wassrigen 
Anilinfarb-Losungen, nicht abel' nach Gram. 

Mit dem vorigen wahrscheinlich identisch ist del' Eiterkokkus Str. 
pyogenes. Ein anderer Eiterkokkus ist 

19. S tap h y 10 c 0 CC liS py 0 ge n es a ureu s, der wichtigste und giftigste 
Eiterkokkus, sehr verbreitet im Eiter, in del' Lnft und in der Erde. Es 
sind unbewegliche, runde, tniubenformig zusammengelagerte, sehr wider
standsfahige Kokken. Sie sind leicht ziichtbar, und die Kulturen ver
:fiiissigen Gelatine. - Sie farben sich gut mit den gewohnlichen Anilin
farben und lassen sich mit Erfolg nach Gram behandeln. 
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Wohl nul' eine Abart von diesem ist St. p. albus, del' weisse, nicht 
gelbe Kulturen aufweist, und meist in Begleitung des gelben vorkommt. 
Die Eiterung erregenden Substanzen sind in den Bakterienzellen gebildete 
Prote'inkorper. 

20. Bacillus pneumoniae, aus pneumonischem Sputum erhaltene 
unbewegliche, meist paarweise vereinigte, in del' Lange von emer 
Kapsel umschlossene, sehr resistente Stabchen. Sie wachsen schon bei 
gewohnlicher Temperatur auf den gewohnlichen Nahrboden. - Sie farben 
sich mit den gebrauchlichen Anilinfarben, nicht nach Gram. 

21. Diplococcus pneumoniae, bei akuter Pneumonie in den 
Lungentheilen gefunden, bildet unbewegliche, langlicb-ovale, zugespitzte 
Diplokokken, welche im menschlichen Korper von einer Kapsel umgeben 
siud. Sie unterscheiden sich von dem vorhergehenden Kokkus, dass sie 
bedeutend kleiner sind und nul' bei hoherer Warme und nul' auf alkalischem 
:Medium gedeiben. - AIle Anilinfarben farben sie; farben sich auch nach 
Gram, doch bleibt die Kapsel ungefarbt. 

22. Del' Bacillus del' Influenza, in den erkrankten Schleim-
11auten Inflllenza.-Kranker stets auffindbar, ist ein Aerob. Die unbeweg
lichen Stabchen sind seh1' klein und dunn und an den Enden abgerundet. 
Sie treten meist einzeln odeI' zu zweien auf, bilden keine Sporen und sind 
sehr empfindlich. Auf den gewohnlichen N1i.hrboden lassen sie sich nicht 
zlichten, dagegen sehr leicht auf mit frischem Blut bestrichenem Agar
Agar. - Sie scheiden ein ganz specifisches Gift aus. - Sie farben sich 
mit den gebrauchlichen Anilinfarbstoffen, nicht nach Gram's Methode. 

23. Spirochaete recurrens, das Bakterium des Riickfall
fiebers, dessen kiinstliche Ziichtung noch nicht gelungen 1st, hat sich im 
Blute solcher Fieberkl'anker wahrend des Fieberanfalles gefunden. Die 
sehr beweglichen, spitz znlaufenden, vielfach gewundenen Spirillen besitzen 
betrachtliche Lange. Sporenbildung ist noch nicht sichel' festgesteIlt,' je
Doch wahrscheinlich. - Die Spirillen farben sicb mit basischen Anilin
far ben, - nicht nach Gram. 

N och eine ganze Reihe anderer Gebilde, sowohl pflanzlicher wie 
thierischer Natur, treten als Krankheits-Erreger auf; ich nenne nul' die 
wichtigeren: den Strahlenpilz Actinomyces, in hohlen Zahnen gefunden; 
Den Favuspilz Achorion Schonleinii, aus den Favusborken leicht zu ziichten; 
den Herpes tonsurans-Pilz, Trichophyton tonsurans, in den Schuppen bei 
Herpes tonsurans entdeckt; verschiedene pathogene Hefe- und Sprosspilze; 
ferner mehrere pathogene Pratazoen. 

B. Die Vernichtung der Bakterien. 
Um nun aIle diese, uberall in del' Natur, besonders abel' dart, wo 

Verwesung, Faulniss, Gahrung stattfindet, vorkommenden Bakterien und 
verwandten Gebilde, die, wie wir sahen, zum 'rheil sehr gefahrliche Krank-

12* 
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heitserreger sind, - entweder durch die Veranderungen, welche sie selhst 
im menschlichen Korper hervo1'l'ufen odeI' durch die oft furchtbar giftigen 
Einwirkungen ihrer AusFcheidungen, - unschadlich zu machen, sie zu 
todten, Gehrauchsgegenstande wie Verbandmittel bakterienfrei, keimfrei Zll 

machen, sie zu desinficiren odeI' zu sterilisiren, ist das vOl'ziiglichste, 
allerdings in den selteneren Fallen zu verwerthende Mittel 

die Flamme. 
Sie zersiort nicht nul' safort alle vegetativen Baktel'ien, sondern auch 
sofort und zuverlassig die hartnackigsten Dauerformen derselben, die 
Sporen. In Form des Bl'enneisens benutzte man ihre Wirkung in del' 
Chirurgie lange bevor man von del' Existenz und den pathogen en 
Eigenschaften del' Bakterien eille Ahnung hatte, ebenso in del' Hygiene 
1,ei del' Leichenverbrennung. 1st schon die Verwendung des Brenneisens 
odeI' des gleich wirkenden elektrischen Funkens eine beschrankte bei del' 
Kauterisation des menschlichen Nahrbodens, so ist bei allen durch Flamme 
zerstiirbaren Verbandmaterialen die Flammenwirkung nul' da angebracht, 
wo mit del' Zerstorung del' Verbandmittel eine Vernichtung del' Rakterien 
Hand in Hand gehen solI. U mabel' auch Verbandlllittel durch die schnell 
und sichel' wirkende, iiberall leicht zu beschaffenrle Flamme steril machen 
zu konnen, ohne das Material Zll verderben, hat man feuerb~standige 

Stoffe zur Wnndbedeckung verwerthbar gemacht. Solche Stoffe sind Asbest, 
Sand, Asche, anch Glas. 

Einer El'lauterung diesel' Sterilisir-lHethode bedal'f es nicht. 

Del' Flammenwirkung nahe verwanclt ist die Sterilisation dul'ch 

trockene Hitze; 
jedoch ist auch sie nul' in einzelnen Fallen anznwenden, da zur Ab
todtung aller Bakterien, besonders del' Dauerformen, eine mehrstiindige 
Einwirknng einer urn 150 0 C. liegenden Hitze el'fol'del'lich ist und bei 
diesel' Temperatur die gewohnlichen V el'bandmittel, sowie auch ihl'e 
U mhiillungen, wenn letztere nicht aus Blech bestehen, mehr odeI' weniger 
leiden. Baulllwolle wird hierbei gelb, braunt sich und wird briichig. Sehr 
zu empfehlen ist die Verwendung. trockner Hitze zur Sterilisation der 
Blech- und Glas-Emballagen. 

~Ian bedient sich hierzu eines doppelwandigen Tl'ockenapparats aus 
Schwarzblech odeI' Kupferblech, welcher mittels mehrerer G11,s- ocler 
Petroleumflammen geheizt. wird. Die Verbrennungsgase durchstreichen 
den Raum zwischen Aussen- nnd Innenwandungen und erhitzen den Innen
raum schnell. Die Vorderwand, welche als Thiir client, ist mit Asbest
schnur abgedichtet. Die eine Seitenwalld enthalt unten, die gegeniiber
liegende oben, durch Klappen verschliessbare, mit Asbest als Filterlllaterial 
versehene, bis in den Innenraum gehende, horizontale Luftzufiihrungskanale. 
Die untere A ussenwand ist siebformig durchlochert; aus del' oberen 
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Aussenwand ragt ein kleiner Schornstein zur A bfiihrung del' verbrauchten 
Heizgase hervor. Durch die obere Aussen- und Innenwand ist bis in 
die Mitte des Inllenraumes ein Thermometer gefiihrt, welches die Ablesung 
von Temperaturen zwischen 140-160 0 O. von aussen ermoglicht. Sobald 
unter Benutzung von einer oder' mehrerer Flummen und Oeffnen odel' 
Schliessen einiger odeI' mehrel'er Luftklappen das Thermometer konstant 
150 0 O. zeigt, wird del' Inuenraum mit den Materialien beschickt, wobei 
man dar auf zu achten hat, dass G-lassachen nUl" im vorgewarmten Zustande 
in den Appal'at eingelegt werden durfell, andernfalls wurden sie leicht 
zerspringen. N ach einstiindiger Hitzeeinwirkung stellt man die Flammen 
ab und Hisst im Apparat el'kalten. -

In Ermangelung eines besonderen Trockenapparates kann man sich 
recht gut mit einem gewohnlichen Bl'atofen des Kiichenheerdes behelfen, 
wenn man die untere Heizplatte desselben mit Ohamotteziegeln belegt 
odeI' ihn ganz mit Asbestplatten ausfiittert. Aus Reinlichkeitsriicksichten 
sind letztere vorzuziehen. Man lasst auch in diesem }<'alle die sterilisirten 
GegensUinde im Of en erkalten. Ebenso lassen sich sehr gut auf diese 
Weise desinficiren glaserne Eiterbecken, Irrigatore (SpiUkannell) und 
ZubehOr. -

Als drittes Sterilisationsmittel kame 

kochendes 1\' asser 
in Betracht, d. h. unter nOl'lllalem Druck, also bei 100 U O. siedendes Wasser. 
Bs ist ohne weiteres einleuchtencl, dass mit demselben niemals impragnirte 
Verbandmaterialien stel'ilisirt werden konnen, auch dann nicht, wenn die 
betreffenden chemischen Verbindungen in kochendem ,Vasser absolut unlOs
lich sein sollten, von demselben che m is c h nicht beinfiusst wiirden. Die 
me c han is c h e 'Virkung des Siedens wiirde unbedingt einen Vel'lllst an 
Chernikalien durch Losreissung von del' Pfianzenfaser etc. ergeben. Ferner 
wi.i.rden sich in ,Vasser gekochte Stoffe beim Aufhiingen ZUlll Trocknen 
und Abl1ehmen zum Verpacken unfehlbar wieder inficiren, so dass kochendes 
\Vasser zum Sterilisiren nUl' in solchen Fallen angezeigt ist, wo es sich 
um die Desinfektion unimpragnirter Verbandmaterialien zum sofortigen 
Gebrauch in nassem Zustande bei Nassverbanden handelt. -

Von gleich energischer Desinfektionskraft wie kochendes Vvasser ist 

str~mender Wasserdampf von 100 0 C., 
frei in den Raum stromender, ungespannter \Vasserdampf. Er zerstort 
sichel' in 12 l\Iinuten die widerstandsfahigsten Krankheitskeime, die wir 
kennen, namlich die Sporen des Milzbrandbacillus. 

Ein sehr praktischer, einfacher und billiger, von jedem Klempner her
zustellender Apparat, urn Verbandmaterialien in diesel' ,Veise zu sterilisiren, 
ist del' folgende: 
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Ein emaillirter oder Weissblech-Topf mit breitem, stumpfwinkelig auf
warts gebogenem Rande Client zur Aufnahme des Wassel's und Entwicke
lung des Dampfes. Soll das Wasser durch Gas oder Petroleum erhitzt 
werden, so sind dem Kochtopf zweckmassig 4 schmiedeeiserne ]'iisse an
geniethet; sie sind iiberfliissig, wenn die Dampferzeugung auf einem Heerde 

geschieht. Del' eigentliche Sterilisations
behalter ist doppelwandig, entweder ganz 
aus Weissblech oder Zinkblech hel'gestellt, 
oder zusammengesetzt aus einer Weiss
oder Zinkblech-Aussenwand und emaillir
tem 1nnenbehalter. Die oben recht
winkelig mit breitem Rande versehene 
Aussenwand hat keinen Boden, sie steUt 
also nul' einen oben und unten offenen 
Metallcylinder VOl' und hat einen solchen 
U mfang, dass sie bequem und sichel' auf 

L:~~~~~F~-~ den Rand des Kochtopfes gestellt werden 
-:: kann. Etwas kiirzer als die Aussenwand 

ist die 1nnenwand, welche unten dureh 
einen Boden gesehlossen und oben mit 
einem reehtwinkelig abstehenden, breiten 
Rande umgeben ist. Beide Cylinder 
haben solehe Dimensionen zu einander, 
dass zwischen ihnen ein Abstand von 

2 Pingerbreite verbleibt, dass mit diesem Abstande del' inn ere Behalter in 
dem Aussenmantel frei hangt. Nul' die oberen Ra.nder beider, von gleiehem 
ausseren U mfange , werden mit einander verlothet. Dadureh wird eine 
geniigende Versteifung des nun gemeinsamen Randes erzielt. N ahe diesem 
ist del' 1nnenmantel durchlocht, um dem zwischen den beiden Wan dung en 
aufsteigenden Dampf den Zutritt zum 1nnern des Sterilisators zu ermog
lichen. Zum Hinauslassen des gebrauchten Dampfes durchquert die 
~~ussenwand ein vom Boden des 1nnengefasses ausgehendes Bleehrohr. 
Es ist unbedingt nothig, dass sich die Einstromoffnungen fiir den Dampf 
so hoch wie moglich befinden und das Ausstromrohr so tief wie moglieh 
angebraeht ist. Del' Wasserdampf, specifisch leichter als die Luft, muss 
oben einstromen, um letztere VOl' sich her nieder und zum Abflussrohr 
hinaus zu dr-iicken. Entstromt dem Rohr einige Zeit ein geschlossener 
Dampfstrahl, so kann mal) sichel' sein, dass aile Luft 'aus dem Apparate 
verdrangt ist. Ein anderes Merkmal dafiir giebt es nicht. Dagegen 
wiirde unten einstromender Dampf sich sofort mit del' Luft vermischen, 
das Gemenge sogleich dem Ableitungsrohre entweiehen, und es wiirde 
lange Zeit vergehen, ehe del' Dampf luftfrei ware, abgesehen davon, dass 
man nieht das geringste Zeichen dafiiI' hat, wann diesel' Zeitpunkt ein
getreten ist. - Del' Deckel ist von verzinntem oder emaillirtem Eisen-
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blech, nach oben gewolbt, urn Kondenswasser naeh dem Rande und an den 
Seitenwandungen abfliessen zu lassen j er ist einfach, nicht doppelwandig 
und lose, d. h. er ist mit dem Gefasse nicht verbunden und besitzt einen 
dem Gefiissrande entsprechenden, kraftigen Rand. Urn Deckel und Gefass 
vereinigen zu konnen, befinden sich an del' Aussenseite des letzteren etwa 
6 auf und nieder klappbare :B'liigelschrauben, welchen im Gefiiss- und 
Deckelrand ebensoviele Schlitze entsprechen, durch die die Schrauben 
durchgefiihrt werden konnen. Durch Anziehen odeI' Lockern del'. Fliigel 
del' hochgeklappten Schrauben wird del' Deckel geschlossen odeI' geoffnet. 
Hermetischer Verschluss wird durch einen Asbestl'ing odeI' Gummiring, 
im N othfall geniigt ein Pappenring, del' zwischen Deckel und Gefass zu 
liegen kommt, erzielt. Wird ein Gummiring hierzu verwendet, so muss 
er VOl' dem jedesmaligen Gebrauch mit Kreide bestrichen werden, andern
falls kleht er fest und wird heim Ahnehmen des Deckels, das dann nul' 
gewaltsam zu geschehen vermag, verletzt. 

Zum Gebrauche wird del' leere Sterilisator mit lose aufgelegtem Deckel 
auf den Wasserkochtopf gestellt und diesel' soweit mit Wasser gefiillt, 
dass es etwa einen his zwei Finger hoch den Aussenmantel umspiilt und 
so von diesel' Seite den Zutritt del' Luft nach dem Innern des Sterilisators 
verhindertj dann wird langsam angeheizt und das Feuer nach und nach 
verstiirkt, his das Wasser siedet und Dampf dem Ausflussrohre zu entweichen 
heginnt. Dann massigt man die Hitze etwas, liiftet den Deckel, troclmet 
ihn und das Innere des Sterilisators mit reinem, hydrophilem Mull aus 
und heschickt mit den vorgewiirmten Materialien. (Bei so vorgewiirmtem 
Apparate ist eine nachtragliche Abkiihlung und Kondensation des Dampfes 
und damit eine Durchfeuchtung del' zu sterilisirenden Materialien fast 
ganz vermieden. Die ger'inge Menge Feuchtigkeit, welche sie wirklich 
anziehen, ist durch kurzes Nachtroclmen schnell entfernt. - Wiirde man 
den Sterilisator und das Material nicht vorwarmen, so wiirde sich del' 
Dampf in solcher Menge kondensiren, dass die Materialien durch und 
durch geniisst wiirden. Gewohnlich ist damit noch ausserdem eine Be
schmutzung verbunden.) Man legt den Deckel wieder auf, schliesst ihn 
nun hermetisch und steigert die Ritze, dass das Wasser in stetem, ruhigem 
Kochen verbleibt. Hiel'auf ist nun einzig und allein zu achten. So]ange 
das Wasser gleichmassig kocht und eine plOtzliche Ahkiihlung des Steri
lisators durch kalten Luftzug odeI' dergleichen vermieden wird, vermag 
keine Luft riickwiirts durch das Dampfablassrohr einzudringen; verdampftes 
Wasser ist deshalh von Zeit zu Zeit durch kochendes zu ersetzen; del' 
Wasserstand muss stets ein derartiger sein, dass del' Dampfraum durch 
ihn von del' iiusseren Luft abgeschlossen ist. Nach halbsti.lndiger Dampf
einwirkung bindet man urn das Ende des Darnpfrohres einen lockeren Bausch 
sterileI', unentfetteter Watte, - es ist das hesser, als den Bausch in die 
Miindung des RohI'es zu stecken, - nimmt nach Beseitigung del' Heiz
quelle den Sterilisator yom Kochtopf, entfernt aus diesem schnell jeden 
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Rest von Wasser, stellt den Apparat wieder darauf, umlegt den :Fuss des 
Aussenmantels mit 10ckereI', sterileI' Rohwatte und Hisst nun alles in diesel' 
Lage langsam erkalten. In dem Maasse del' Sterilisator mit seinem Inhalt 
abkuhlt, tritt Luft ill 8ein Inner8s j es ist abel' durch sterile Watte filtrirte, 
also keimfreie Luft. Auch innel'halb del' Verbandstoffpackete tritt mit 
dem A bkuhlen an die Stelle des bisher vorhandenen Wass8I'dampfes diese 
filtl'irte Luft. U nbedingt zweckwidrig ist es, den SteI'ilisatoI' sofort nach 
dem Abstellen des Dampfes zu offnen und die sterilisirten Packete del' 
Einwirkung kuhleI', w8nigstens im Verhaltniss zu den heissen Packchen 
kuhleI', gewohnlicher Luft auszusetzen. In diesem :Faile ist del' Austausch 
des Dampfes gegen Luft, - noch dazu haufig gegen nicht keimfreie Luft, 
wenn die Pack chen keine vollkommene, keimfrei filtrirende Schutzdecke 
besitzen, - so vehement, dass eine Inficirung des Verbandpacket-Inneren 
wenn auch nicht unter allen U mstanden gewiss, so doch mehr als wahr
s ch einlich ist . 

.T e langsamer del' Austausch zwischen Dampf und Luft VOl' sich geht, 
urn so geringer ist die Gefahr des Eindringens nicht sterileI' Luft. 

In welcher Aufmachung sollen denn nun die Verbandstoffe sterilisirt. 
werden'? Ohne Umhullung niemals! Die Verbandstoffe fUr sich steri
lisiren und dann in keimfreie Emballage verpacken zu wollen, ist unzulassig; 
hierbei miissten die eben sterilisirten Stoffe mit den Randen in Beruhrung 
kommen, sie mussten ausserdem wahrend kurzerer odeI' langerer Zeit del' 
Luft ausgesetzt werden, so dass eine nachtragliche Inficirung ganz unver
meidlich ware, auch wenn die Hande vorsichtigst desinficirt und eine 
weitere Beruhrung mit nicht (lesinfizirter Tischplatte, Waage etc. aus
geschlossen ware. 

Am besten ist es, die Materialien vorher abzuwagen odeI' zu vermessen, in 
einfach odeI' doppelt gelegtes, gutes schwedisches :Filtrirpapier zu verpacken, 
eventuell mit weissem Bindfaden zu verschnuren und nun zu sterilisiren. 
Die Pack chen durfen allseitig geschlossen sein, denn die Hulle ist geniigend 
dampfdurchlassig, hat abel' den Nachtheil, gegen aussere mechanische Ein
flusse wenig widerstandfahig zu sein. Man packt sie deshalb vortheilhaft 
nochmals ein und verwendet als aussere Schutzhulle starkeres Verpackungs
papier, Pergamentpapier, Kartons, Blechdosen oder dergleichen. Hat man 
diese Schutzhulle gleichfalls sterilisirt, so hat man eine sterile Verpackung, 
die nichts zu wiinschen ubrig lasst. (Ausfiihrlicheres uber die Verpackung 
sterileI' Verbaildrnittel siehe spater.) - Unbedingt erforderlich ist es nicht, 
.lass die Verbandstoffe wah.rend des Stel'ilisirens vollstandig emballirt sind, 
We11l1 sie nul' soweit eingeschlagen sind, dass sie spateI' ohne direkte Be
l'iihrung mit den Handen odeI' nicht keimfreier U nterlage weiter verpackt 
werden konnen. Recht bewahrt hat sich in del' Praxis die Rollenpackung, 
wobei wahrend des Sterilisirens die Stirnseiten del' Packete offen bleiben 
und zum Schutz gegen hineinfallende Keime mit einer Wattelage bedeckt 
werden. Beim wei tel' en Verpacken wird die Schutzwatte nicht entfernt, 
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B18 bleibt vielmehr als Bakterienschutzmittel liegen, bis del' Verbandsioff 
gebrauchi werden soll. Es ist wohl selbstversUindlich, dass jede Rand
habung del' ~terilen Materialien die peinlichste Sauberkeit erfordert. Ganz 
ausgeschlossen ist, dass Arbeiterinnen (Packerinnen) mit den geringsten 
Verletzungen an Randen oder Armen jemals zum Verpacken zugelassen 
werden; ihren Kopf haben sie mit dichtem Mull turbanartig zu umhiillen, 
dass alle Kopfhaare verdeckt sind; die Kleiderarmel werden hochgestreift 
odeI' bessel' die Kleider kurzarmelig getragen und eine stets saubere, 
weisse, glatte Schiirze verhiillt die Kleider. Del' Reinigung del' Rande 
und Arme ist die grosste Beachtung zu schenken. Als Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel ziehe ich heisses Seifenwasser und verdiinnten Spiritus, 
aus gleichen Theilen Spiritus und Wasser erhalten, allen anderen Mitteln 
VOl'. Mittels Biirste reinigt man zunachst und sorgfaltig mit heissem 
'vVasser und Seife, achtet besonders auf Ecken und Winkel an und unter 
den Fingernageln, biirstet mit verdiinntem Spiritus nach und trocknet mit 
slerilem Mull. Ebenso wird die Packtafel behandelt. Diese Mittel sind 
ungiftig, greifen die Haut nicht an, stumpfen das Gefiihl nicht ab und 
machen die Rande nicht ungeschickt zum Packen. 

1st das Verpackungsmaterial fiir sterilisirte resp. zu sterilisirende 
Verbandmittel undurchlassig fill' Dampf, so darf wahrend del' Dauer del' 
Sterilisation die Riille nicht geschlossen sein. - Wir haben gesehen, dass 
stromender Wasserdampf von 100 0 C. in 12 lYIinuten die resistentesten 
Bakteriensporen zu todten vermag, dass, um denselben Effekt zu erreichen, 
trockene Luft von 150 0 C. in mehrstiindiger Dauer einwirken muss. Man 
kann hieraus leicht den, auch durch die Praxis bestatigten, Schluss ziehen, 
dass, je mehr Luft eiu Wasserdampf enthalt, um so hoher seine Temperatur, 
um so anhaltender seine Einwirkung sein.muss, oderdass derSterilisations
werth eines Dampfes um so unsicherer ist, je lufthaltiger er ist. Dampf~ 

dicht geschlossene Verbandmittel konnen so nicht sterilisirt werden; es 
muss die dampfdichte Riille, sei sie nuu von Pergamentpapier, von Blech 
oder Glus, stellenweise unterbrochen sein, um dem Dampf ungehinderteu 
Zutritt in das lnnere zu ermoglichsn. Kann dies an zwei gegeniiber
liegenden Punkten geschehen, so ist die Dampfcirkulation gewohnlich lmum 
erschwert, wie bei Pergamentl'ollen, bei Blechdosen, deren Boden un d 
Deckel nachtraglich aufgesetzt wird; Glasflaschen hingegen und Blechdosen 
mit festem Boden gebrauchen langerer Zeit, um sich mit Wasserdampfen 
zu filllen; sie werden liegend, nicht aufrecht, gedampft. Die sterilisirten 
VerschlusssWcke werden noch warm - aufgesetzt und luftdicht verbunden. 

Die V ortheile diesel' Sterilisirmethode sind ohne wei teres einleuchtend. 
Zunaehst wird mit Dampf im offenen Raume gearbeitet, ein Dampfilber
clruck kann nirgends entstehen; das Arbeiten ist daher ganz ungefahrlich, 
und die Anlage von keiner behOrcllichen Genehmigung abhangig. - Bei 
einiger Vorsicht verlassen die Materialien den Sterilisator in trockenem 
Zustande; sie werden also nicht ausgelaugt und es konnen aus diesem 
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Grunde impragnirte lYIaterialien sterilisirt werden, vorausgesetzt, dass sie 
wahrend. einer halben Stunde" eine Temperatur von 100 0 C. ohne wesent
liche Verfluehtigung, ohne die geringste Zersetzung vertragen. 

Ungleieh energiseher als die Wirkung des gewohnlichen, ungespannten, 
stromenden Wasserdampfes ist die Desinfektionskraft des 

gespannten, stl'omenden Wassel'dampfes. 
Je hoher seine Spannung, d. h . .ie hoher del' Druck, del' auf ihm lastet, 
umso wirksamer ist seine keimtodtende Kraft, denn mit dem Druck wachst 
auch die Temperatur des Dampfes. 

Bei 2 Zehntelatmosph.-U eberdr. ist die Temperatur d. Dampfes ca. 105 0 C. 

" 2,5 " " """" 108,5° C. 
" 5 """ " 111,5 0 C. 

" 
() 

" " " " " ~, " 
113,5 ° C. 

" 
8 

" " " " " ii " 
117 o C. 

" 
10 

" " " " " " " 
120,5 0 C. 

" 
20 

" " " " " " 
134 o C. 

Diese Angaben beziehen sich indessen Bur auf luftfreien, gesattigten 
Wasserdampf. Lufthaltiger oder uberhitzter Dampf verhalt sich wesent~ 
lieh anders, zeigt hohere Temperaturen an. Gewohnlich arbeitet man mit 
einem U eberdruck von 2-5 Zehntelatmospharen. U m mit gespanntem 
Dampfe zu sterilisiren, ist ein hermetisch abschliessbarer Sterilisator er
forderlich und eine mit demselben verbundene oder getrennte Dampfanlage, 
die ebenfalls hermetisch verschlossen sein muss. 1st eine grossere Dampf
anlage, etwa zum maschinellen Betrieb, vorhanden, so empfiehlt es sich, 
den Sterilisator mit diesel' zu verbinden, doch muss in solchem Falle del' 
gewohnlich auf 4-6 Atmospharen gespannte Dampf vor seinem Eintritt 
in den Sterilisator auf den vorher erwahnten Druck reducirt werden. Es 
geschieht das leicht und einfach durch Einschaltung eines Reducirventils. 
- An eine vorhandene Dampfheizungs-Anlage den Sterilisator anzu
schliessen empfiehlt sich nur dann, wenn dieselbe kontinuirlieh im Betriebe 
ist oder zur Erniedrigung del' Behiebskosten neben einer eigenen Heiz
quelle fur den Sterilisator, oder aus ttchnischen Rucksichten, um beim 
Versagen oder Ausserdienststellen die einL oder andere Heizung stets zur 
Hand zu haben. Trotz des geringen U eberdruekes bleibt eine Explosions
gefahr bestehen. U nd das ist einer der U mstande, welche der allgemeinen 
Einfiihrung Jer gespannten Dampfe als Sterilisationsmittel hinderlieh 
sind. - Wie ieh schon sagte und eigentlich selbstverstandlieh ist, macht 
die Entwi.ekelung gespannter Dampfe bermetisch verschliessbare Desinfek
toren und Heizanlagen nothig, um eben Ueberdruck erzeugen zu konnen. 
In heiden ist Luft vorhanden, aueh im Wasser. Sie muss unhedingt ent
fernt werden, solI die Sterilisation eine zuverlassige sein. Mit Luft ge
mischter Wasserdampf ist ein schleehtes Desinficiensj nul' ganz luftfreier 
Wasserdampf giebt Gewahr flir vollkommene Desinfektion, und es bedarf 
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eines sehr geschulten und sehr zuverUissigen Personals, urn luftfreien 
Dampf von lufthaltigem, odeI' iiberhitzten, trockenen von gesattigtem zq 
unterscheiden .. Denn del' Wasserdampf solI auch gesattigt sein, d. h. die 
ihrn fiir seine Temperatur zukommende Menge Feuchtigkeit enthalten. 
U eberhitzter, trockener Wasserdampf verhalt sich in physikalischer Be
ziehung den Gasen entsprechend, seine Spannungszunahme betragt unter 
gleichen Verhaltnissen ca. ein· Zehntel derjenigen des gesattigten Wasser
dampfes. (Durch Vergleichung des Druckmessers mit dem Temperatur
messer ist also die Moglichkeit geboten, die Qualitat des Wasserdampfes 
auf seine Sterilisationskraft festzustellen.) Ein Sterilisator fUr iiberspannten 
Dampf muss also mit Instrumenten ausgeriistet sein, welche mit Sicherheit 
dem Bedienungs-Personal ermoglichen, Temperatur, Spannung, Siittigung 
und Luftgehalt des Dampfes zu bestimmen, - abel' das Personal muss 
es auch verstehen, aus den Ansagen del' Instrumente die richtigen Schliisse 
zu ziehen. Solche Hilfsapparate vertheuern den Desinfektor nicht unbe
deutend, ausserdem auch tragt zur Vertheuerung seine gegen den gewohn
lichen, mit ungespanntem Dampf arbeitenden Sterilisator kraftiger auszu
fUhrende Konstruktion bei. Trotzdem ist er bei del' heutigen enormen 
N achfrage nach sterilem Verbandmaterial fUr die Grossfabrikation uner
lasslich. Er weist gegeniiber dem gewohnlichen Desinfektor so viele V 01'

theile auf, dass dariiber die N achtheile verschwinden; er bewaltigt grosse 
Mengen Material auf einmal, desinficirt sie schneller, durchfeuchtet sie 
weniger und trocknet sowohl infolgedessen, als auch durch leicht herstell
bare indirekte Heizung und mogliche beschleunigte Durchliiftung dieselben 
in kurzer Zeit vollstandig aus. 

\Velehe Anforderungen hat man an einen solchen Sterilisator fiir Ver
bandstoffe zu stellen '? 

1. Er soIl nicht nul' die pathogen en Bakterien, sondei'll iiberhaupt 
all e Bakterien, selhst die widerstandsfahigsten, und nicht nul' 
die vegetativen, sondei'll auch die Dauerformen mit absoluter 
Sicherheit tOdten. 

II. Er soil sie moglichst schnell und iiberall in seinem Raume 
vernichten. 

III. Er solI die Verbandstoffe trocken abliefern. 
(Von den in den meisten Desinfektions-Anstalten gebrauch

lichen Desinfektoren verlangt man im gewohnlichen Leben nul' 
die derzeitige Vernichtung irgend eines del' pathogenen Bak
terien. Man ist zufribden, wenn in del' Wasche eines an 
'ruberkulose Erkrankten die Tuberkelbacillen, odeI' in del' 
Wasche und den Bettstilcken eines an Cholera Gestorbenen 
die Choleravibrionen vernichtet sind, wenn del' Milzbrand- odeI' 
Rothlauf-Bacillus in dem Fleische eines an Milzbrand- odeI' 
Rothlauf verendeten Thieres, odeI' eines VOl' del' Verendung 
geschlachteten zerstort, wenn das Fleisch eines perlsiichtigen 
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Riudes wenigstens als minderbankwi.irdiges verwerthbar ist. 
1st die Abtodtung del' fraglichen Krankheitserl'eger erzielt, so 
kiimmert man sich wenig odeI' garnicht darum, ob bei nach
hedger Manipulation, - durch N achtrocknen, bei del' Ab
gabe etc., die eben desinficirten Sachen mit nichtpathogenen 
Keimen in Beriihl'Uug kommen odeI' nicht. Desillficirte 
Verbandstoffe dagegen miissen nicht bloss stel·il sein, 
soudern auch bleiben, bis zum M omente ihrer prak
tischen Verwendung; sie miissen deshalb tro cken den 
Sterilisator verlassen und nicht erst llothig haben, aussel'halb 
desselben an gewohnlicher Luft, in del' Sonne etc. nachgetrocknet 
zu werden. Mit lHatratzen, Teppichen und dergleichen kann 
man so verfahren, nicht abel' mit Verbandmatel'ialien, die asep
tisch sein sollen: das wiirde den Grundbedingungen del' Aseptik 
schnul'stl'acks zuwidel'laufen. Und hiel'in wil'd wohl am meisten 
gesiindigt.) 

IV. Del' Stel'ilisations-Apparat soll eillfach iu del' Handhabung sein. 
Wie wird solchen Anforderungen Gelliige geleistet? 
Wir haben gesehen, dass heisse Luft ein unzuverlassiges Sterilisations-' 

mittel ist, dass durch dieselbe eine sichere Vernichtung del' Baktel'iensporell 
el'st bei einer Tempel'atur von ca. 150 u C. el'reicht wil'd, dass abel' bei 
solchen Hitzegraden alle Verbandmaterialien leiden. Heisse Luft ist also 
uugeeignet zur Desinfektion von Verbandstoffen. Genau so ist es mit 
iiberhitztem odeI' trockenem Dampfe, wahl'end unhestreitbal' stromender 
VVasserdampf von 100 0 C. Verbandstoffe schon in verhaltnissmassig kurzer 
Zeit olme Schadigung sterilisirt. Ohne weiteres liegt der Gedallke nahe, 
dass st1'omellde1', gesattigter Wasserdampf von noeh hohe1'e1' Temperatur 
noch sicherer und schneller die Bakteriell vernichten miisste als solcher 
von 100 0 C. Und das hat sich in del' That bestatigt. Es wirkt dabei 
nicht nul' die hohere ,\Varme des Dampfes energischer, sondern auch die 
damit verbundene gross ere Spannung, weil ohne Erhohung des Dampf
druckes eine Steigerung del' Temperatur g e sat ti gt en vVasserdampfes 
unmoglich ist. Die erhohte Dampfspannung hewirkt aussel' einer l'ascheren 
Vel'treibung del' Luft aus dem Appal'ate ein schnellel'es Eindringen des 
Dampfes in die bis dahin unter normalem Druck gewesenen, zu sterilisi
renden Gegellstailde. Gesattigter ,\Y asserd am pf von u bel' 100 0 C. ist also 
als ein v 0 I' Z ii g 1 i c he s Desillfektiollsmitte1 anzusehen; seine Qualitat wird 
indessen abnehmen, je lufthaltiger, je trockener er ist, zunehmen, je heisser, 
also je gespanllter er bei volliger Abwesenheit von Luft und Sattigung 
mit b~euchtigkeit ist. Daraus wiirde wiederum folgen, dass es am VOl'
theilhaftesten ware, mit moglichst hoher Dall1pfspannung zu stel'ilisiren. 
Gewiss! Doch stehen solchem Beginnen technische Schwierigkeiten und 
gewerbepolizeiliche Vorschriften hemmelld im Wege. Man begnugt sich 
desha1b mit gerillgel'er Spannung und desinficirt mit 0,2-0,5 Atmospharen-
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U eberdruck. Solche Apparate bediirfen keiner Koncession, sie sind iiberall 
aufzustellen, nicht Zl1 kompakt und ziemlich gefahrlos. 

Gespannt wird del' Wasserdampf bei fortgesetzter Warmezufl1hr durch 
hermetischen Abschll1sS des Dampferzel1gers und Sterilisatol's von del' Luft. 
Bei den kleineren Niedel'dl'uck-Dampfkesseln ist del' A bschluss einerseits 
c1ul'ch eine 'Vassersa.nle gebilc1et, die in einem offenen Steigrohl' bis zu 
5 Metern emporgedriickt werden kann und dann einem U eberdl'uck von 
1/2 Atmosphal'e entspricht. Bei erhiihtem Druck wiirde das Wasser iiber
fiiessen, den U eberdruck ablassen und einer iibermassigen Belastung des 
KeRsels und Desinfektors, sowie einer miiglichen Explosion vol'beugen. 
Denselben Dampfdruck, del' im Dampfentwickler vorhanden ist, hat 
natiirlich allcb del' Sterilisator :mszuhalten. Zur Messung des Zwischen
drucks von 0-0,5 Atmosphiil'en befindet sich am Kessel sowohl wie am 
Sterilisator ein Dam pfdrllckmesser, gewiihnlich ein Federmanometer, ein
getheilt in 1/, 0 Atmospharen. Zur Ablesung del' erzielten Temperaturen 
muss am Desinfektor ein Thermometer nach Celsius vorhanden sein. W 0 

muss dasselbe angebracht sein? Da Wassersampf leichter als Luft und Luft, 
ein schlechter'Varmeleiter ist, so wird, so lange del' A pparat noch nicht 
vollstandig mit Dampf gefiillt ist, sieh die hiichste'Varme in den oberen 
'rheilen ansammeln und erst allmahlich nach unten ausbreiten. Deshalb 
soli das Thermometer, zumal es nicht darauf ankommt, die unter giinstigsten 
V orbedingungen erreichte Hiichsttemperatur sOl1<lern die niedrigste, im 
Sterilisatol' befindliche Temperatur zu markiren, nahe dem Boden ange
braeht sein. Man zieht ein kniefiirmiges Thermometer VOl' und umgiebt 
es mit einer Schutzvorriehtl1ng. -

Del' Dampf soil in den Appal'at von 0 b en einstl'iimen. El' ist 
leiehter als Luft und cl1'iickt daher, von ohen kommencl uncl 1 an gs am 
einshiimencl, die Luft VOl' sieh her nach unten, oh1'e sich wesentlich mit 
del'selben Zl1 vermischen. Aus gleiehem Grunde muss das RohI', aus 
welch em Luft und Dampf entweiehen kiinnen, an del' ti efsten Stelle des 
Appa1'ates sich befinden. Das Abfiussrohr ist mit einem Kondenstopf 
verbunden nnd dient gleichzeitig ZUI' Ableitung des im Sterilisator sieh 
ansammelnden Niedersehlagswassers. Um dem Dampf die Miigliehkeit zu 
geben, die Luft glatt VOl' sich her zn treiben, llliissen Ecken und'Vinkel 
miiglichst verlllieden werden. Man wahlt fiir denselben deshalb gerne die 
liegende - sie ist bequelller als die stehende - Cylinderform oder die 
ku bische, wiilbt Deeke und Boden naeh aussen und l'undet die Kanten 
inn en ab: Man benutzt bei del' ersten Form entweder eine odeI' beide 
Stirnseiten, bei del' zweiten eine odel' zwei sich gegeniiherliegende Seiten 
als 'l'hiir. :- 1st es zwar nicht schwer, bei vorsiehtiger Handhabung die 
Luft aus dem lee1'en Apparate zu deplaciren, so ist das schwieriger bei 
beschiektem und besonders bei dem mit bauschigen, viel Luft enthaltenden 
Verbandstoff-Materialien angefiillten Apparate. Dampf und Luft vermischen 
sich nur sehwierig, und da Ijuft ausserdem ein schlechter Wiirmeleiter ist, 
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so kann es sehl' leicht vorkommen, dass selbst nach langerer Dampfein
wirkung im Innern del'Verbandstoffe unberiihl'te, kaJte Luftpartien ver
bleiben. Dadurch ware natiil'lich die ganze Desinfektion illusorisch. Dem hat 
man auf vel'schiedene Weise zu begegnen versucht, - am besten unstl'eitig 
dul'ch das Rohrbeck'sche Vacuum- oder Kiihl- odeI' Kondensations-System. 
Es bel'uht dal'auf, dass man den Apparat abwechselnd mit gespanntem, 
gesattigtem Dampf fiillt und, llach Abstellung des Dampfes, von aussen 
dul'ch Wasser abkiihlt. Dadurch wird del' Dampf kondensirt, und es 
entsteht im Innern des Apparates ein luftverdiinnter Raum, ein Unterdruck, 
ein Vacuum, das die Luft aus dem Innern des Verbandmaterials heraus
saugt. Beim Wiedereintritt des mit U eberdruck ausgeriisteten Dampfes 
tritt ein Zuriickfluthen ein, und in kurzer Zeit ist del' Austausch zwischen 
Luft und Dampf erzielt. Das Gemenge von Dampf und Luft ausserhalb 
derVerbandstoffe oder Packete aus dem Apparate hinauszutreiben, halt 
mit weiterem Zufluss grosserer Mengen gespannten und gesattigten Dampfes 
nicht schwer. Doch auch ohne diese ausserst angenehme und zweckent
sprechende Eiurichtung lassen sich die Verbandstoffe luftfrei machen. Es 
el'fordert das Verfahren nul' etwas mehr Zeit und ein etwas weniger 
schablonenmassiges Al'beiten; es beschrankt sich nicht nul' auf das in 
bestimmter Reihenfolge auszufiihrende Oeffnen und Schliessen verschiedener 
Ventile und Hahne, sondern verlangt auch eine, allerdings kleine Portion 
von U eberlegung. Man zwingt zunachst durch langsames Einstromenlasseu 
des Dampfes, bei geoffnetem Auslasshahn, die die Materialien umgehende 
Luftschicht zum allmahlichen Abzuge und lasst den Dampf so lange ein
wirken, bis ein geschlossener Dampfstrahl dem Ausflussrohre eine Zeitlang 
entweicht, schliesst dann den Abflusshahn, damit U eberdruck entsteht, 
lasst diesen einige Zeit bestehen, oiInet wieder den Auslass und wieder
holt Oeffnen und Schliessen desselben, bis Dampfspannung und Dampf
temperatur konstant auf gesattigten Wasserdampf hinweisen. 

Es zeigt gesattigter, also luftfreier Wasserdampf 
bei 105,17 0 0 em en U eberdruck von 2 Zelmtel-Atmospharen, 

" 109,68 00" " ,,4 " 
" 111,74 (10" " 5 " 
" 113,69 u 0" " ,,6 
"117.30 0 0,, " ,,8 " 
"120,60 0 0,, " ,,10 " Nul' gesattigter vVasserdampf zeigt die in vorstehender 

'['abelle angegebenen Temperaturen bei entspl'echendem Druck 
odeI' umgekehrt den verz eichneten Zehntel-Atmospharendrnck 
bei entsprechender Temperatur; I ufthaltiger "\Vasserdampf 
zeigt einen hoheren Druck an, ais ihn obige Tabelle fiir die 
betreffende Temperatur augiebt und iiherhitzter Wasserdampf 
hat eine hohere Temperatnr als dem vom Manometer markirten 
Druck entspricht. ~ Damit hat man es in del' Hand, Inftfreien, 
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gesattigten Wasserdampf zu erzeugen, die Luft ims Apparat und Objekten 
zu verh'eiben, sie mit reinem Dampf auszufiillen und den Dampf zum 
Stromen zu bringen, - kurz, der Sterilisation einen regelmassigen, liber
sehbaren Verlauf zu geben. -

Der Desinfektor solI die Materialien durchaus trocken und sauber 
abliefern; er muss also so funktioniren, dass die Bildung von Nieder
schlagswasser in seinem Innern moglichst vermieden wird. Er muss zu 
diesem Zwecke entweder doppelwandig und zwischen den Wandungen mit 
einem schlechten Warmeleiter angefiillt oder einwandig und aussen mit 
Warmeschutzmasse umkleidet sein. Letzteres ist wegen der steten Bewe
gung bei der Thiir unangebracht, weshalb sie stets doppelwandig sein solI. 
Durch diese Einrichtung des Sterilisators wird ein Verlust an Warme und 
die Kondensation des Wasserdampfes an den einmal heissen Wandungen 
nach Moglichkeit verringert. Aber auch schon ehe der Dampf in den 
Apparat eintritt, besonders bei langer Dampfzuleitung, wird sich in der 
Rohrleitung Kondenswasser ansammeln. Urn dieses nicht erst in den 
Apparat gelangell zu lassen, ist direkt vor del' Einmiindung des Dampf
rohres in denselben ein Abflusshahn anzubringen, den man bei Beginn 
der Sterilisation so lange geoifnet lasst, als Wasser aus demselben abfliesst. 
Gewohnlich ist dieses Kondenswasser von mitgerissenem Rost aus den 
Rohren gelb gefarbt, es wiirde daher, durch die Kraft des Dampfes fort
gerissen, die Objekte ausser durch Nasse durch Beschmutzung beschadigen. 
- So lange indessen Wandungen und Praparate noch nicht erwarmt sind, 
werden trotz Doppelwanden und Warmeschutzmasse sich Niederschlage 
auf ihnen ansammeln und urn auch das zu vermeiden, ist ein V orwarmen 
des ganzen Apparates ohne Anwelldung direkten Wasserdampfes unum
ganglich nothig. Man bedient sich einer indirekten Dampfheizung, welche 
den ganzen Apparat vor dem Einlassen des direkten Dampfes anheizt 
und spater zum Trockenmachen sowohl des Apparates als der Praparate 
dient. Sie befindet sich am Boden des Sterilisators und besteht aus 
einem System von Rippenrohren. Man zieht diese ihrer' grossen Ober
flache wegen und, dadurch bedingtem grossen und schnellen Warmeaus
strahlungs -Vermogen glatten Rohren vor. Sie werden mit direktem Kessel
dampf gespeist, welcher von dem zum Sterilisiren zu benutzenden Dampf 
del' Hauptleitung abgezweigt wird. Es geht nicht an, den Heizdampf 
nltch seinem Austritt aus den Rippenrohren noch zum Sterilisiren ver
wenden zu wollen; er ist iibernass und schmutzig und ist nacb aussen 
unter Benutzung eines Kondenstopfes abzufiihren oder, bei Niederdruck
Kessel, in dies en zuriickzuleiten. Wird, bei erst geoifnetem, dann ge
schlossenem Apparate mit dieser Heizeinrichtung vorgewarmt, so erzielt 
man leicht eine Erwarmung aIler inneren Apparatetheile und Objekte bis 
auf 60 0 C., so dass eine Kondensation des folgenden direkten Dampfes 
sehr minimal ist. Die Heizung bleibt am besten wahrend des ganzen 
Verlaufes des Sterilisirens in Thatigkeit. Eine U eberheizung des Wasser-
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dampfes dnrch sie ist ausgesehlossen, dagegen unterstiitzt sie sehr wesent
lieh die stete Bewegung del' Wasserdampf- Molekiile, das Stromen des 
Dampfes. - Aber trotz aller dieser Vorrichtungen und Schutzmassregeln 
wird sich im Apparate eine geringe Menge Kondenswasser ansammeln, 
das nach dem tiefsten Pankte des Bodens zufliesst. Riel' ist ein nicht 
zu enges Ableitungsrohr, durch einen Hahn verschliessbar, nach aussen 
hin anzubringen. Derselbe wird wahrend der Dauer des Sterilisirens so 
gestellt. da~s wohl stets sich ansammelndes Kondenswasser abfliessen oder 

h 

a. 

ahtropfen kann, dass 
aber daranter cler Druck 
imApparate nicht Ieiclet. 
Wire! del' so ansgeriistete 
Desinfektor richtig be
client und funktionirt e1' 
tadellos, so nehmen Ver
hamlmate1'ialien, d. 11. 
hydrophile, nicht mehr 
als 1 "/0, hochstens 1'/2 % 
Feuchtigkeit auf. Aucho 
cliese muss noch ent
fernt werden, ehe del' 
Apparat ausser Thatig
hit gesetzt wircl. Ich 
sagt.e schon vorher, man 
kann wohl desinficirte 
Kleicler, ,Vasche und 
Betten an freier Luft 
nacht1'ocknen, nicht abel' 
Verbandstoffe. - Der 

Fir. 7. 
Desinfektor muss also 

nach geschehener Abtodtung del' Bakterien eme Du1'chliiftung mit 
warmer, keimfreier Luft gestatten, um die Objekte schnell in vollstandig 
lufttrockenen Zustand zuriickfiihren zu konnen. Hierzu befindet sich in 
den beiden Seitenwanclungen nahe dem Boden und del' Vorderthiir, Ieicht 
e1'reichbar, je eine hermetisch-verschliessbare Oeffnung von nicht 7,U kleinem, 
etwa 10 - 15 cm betragendem Durchmesser. Beide enthalten in einem 
Rahmen, in cler Mitte zwischen Aussen- und Innenwand des A pparates, 
ein Luftfilter aus doppelwandigem, engmaschigem Drahtgewebe mit Einlage 
von sterileI', roher Baumwolle. Durch beide Oeffnangen stromt, bei geoff
neten Klappen, sterile Trockenluft, die sich an den geheizten Rippenrohren 
erwarmt, mit del' vorgefundenen Feuchtigkeit schnell sattigt und nul' noeh 
abgeleitet werden muss. Das geschieht zur ErhOhung der Cirkulation 
durch die Decke des Apparates, nahe del' Hinterthiir oder Riickwand 
mittels eines weiten, verschliessbaren Rohres, welches in den Schornsteil1 
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oder ins Freie geleitet wird. - Sind die zu sterilisirenden Gegenstande 
von dem Momente, wo Dampfdruck und Dampftemperatur einen luftfl'eien, 
gesattigten Wasserdampf von mindestens 104 0 O. anzeigten, ohne Unter
brechung eine halbe Stunde solchem Dampfe ausgesetzt gewesen, so sind 
aIle Bakterien znverlassig vernichtet. Del' direkte Dampf wird nun ab
gestellt, so dass nul' die Dampfheizung in Thatigkeit ist. Es wird del' 
Luftabzugskanal nach dem SchornBtein oder Freien hin ge6ffnet und hier
anf die seitlichen Lnftznfiihrungskanale. Man 6ffne nicht diese VOl' jenem, 
eine Verbrennung durch den herausstiirzenden, gespannten Wasserdampf, 
del' keinen anderen Ausweg znr Ausdehnnng hat, als diese beiden Oeffnun
gen, ware die unausbleibliche Folge, ganz abgesehen davon, dass del' mit 
Macht hervorquellende Dampf sich im Raume verbreiten wiirde. Schon 
nach kurzer Zeit lasst del' Schwadenabzug nach und hOrt sehr bald ganz 
auf. Die Zufuhr so grosser Mengen dul'ch die Rippenl'ohl'e getl'ockneter 
und erwal'mter und durch die aufsteigende Warme zu beschleunigtel' 
Oirkulation gebrachter Luft trocknet die Verbandstoffe in erstaunlich 
kurzel' Zeit. Man stellt nun auch die Heizung ab und lasst im Apparate 
erkalten. 

Die weitere Behandlung ist genau dieselbe wie bei den mit unge
spanntem Dftmpfe sterilisirten Vel'bandstoffen. Ueber die Verpackung 
sterilisirter Verbandmittel, einzelner und zusammengesetzter Verbande, 
siehe den zweiten Theil dss Buches: Die Verpackung del' Verbandstoff
Materialien. 

Aus del' nebenstehenden Abbildung ist die Einrichtung eines mit 
gespftnntem Wasserdampf arbeitenden Sterilisators in allen wesentlichen 
rrheilen ersichtlich. Seine Bedienung ist, kurz rekapitulirt, die folgende: 

Nachdem das Manometer am Dampfentwickler geniigenden Dampf
druck anzeigt, der Sterilisator St. mit Verbandstoffen beschickt und 
verschlossen ist, auch aIle Hahne, Ventile und Klappen geschlossen sind, 
6ffnet man die Drosselklappe a, das Ventil des Kondenstopfes b, 
die zugleich zum Entliiften und Ablassen des Kondenswassers dienenden 
Hahne c und d, die Luftklappen e1 und e2 und die Dampfventile 
fund g. Alles wahrend del' Ausserdienstsetzung des A1lparates ange
sftmmelte Kondensationswasser hat nun Gelegenheit, nach unten abzufliessell, 
durch b, c. und d. 1st dfts geschehen, so stellt man das Dampfventil 
g und den Hahn d ab und 6ffnet langsam und anfangs nur wenig, spateI' 
mehr das H au p t d a In p fv e n til h. Damit ist die indirekte Dampfheizung 
in rrhatigkeit gesetzt. Man setzt die Fi It e r s i e b e b1' b2 ein und schliesst 
nun zunachst zur allmahlichen Verminderullg del' Zufuhr kalter Luft die 
Luftklappe e1 , die Drosselklappe a und, sobald aus dem Ventil des Kondens
topfes b Dampf entweicht, auch dieses, - jedoch llicht vollstandig, damit 
sich nachtraglich bildendes Kondenswasser jederzeit einen Ahfluss hat. 
Die Luftklappe e2 legt man vorerst nul' lose an, so dass noch Luft und 
spater Dampf passiren k6nnen. 1st am The r mom et e r i eine Temperatur 

Z eli s. V crhandstoff - !'{atcrialicll. 13 
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von annahernd 60 0 C. sichtbar, so wird das Dampfventil g vorsichtig und 
seh;r allmahlich wieder geofi'net, womit die Zufiihrung des Sterilisations
dampfes eingeleitet ist. - Zu dies em Zeitpunkte sind somit nur noch 0, 

f, g und h vollstandig und e2 zum Theil geoffnet. Sobald aus der Luft
klappe e. Dampf in betrachlicher Menge austritt, wird sie hermetisch 
geschlossen und nach kurzer Zeit, sobald auch ihm statt Luft ein 
geschlossener Dampfstrahl entweicht, der Entliifter c, - doch nicht voll
standig, so dass ohne Verminderung des Dampfdrucks wahrend der ganzen 
Inbetriebnahme Kondenswasser absickern kann. .- Es beginnt nun die 
ausfiihrlich beschriebene, langere Operation mit dem Dampfventil g und 
dem Entliifter c zur vollkommenen Entliiftung der Objekte und des Dampfes. 
Von nun an muss sich die ungetheilte Aufmerksamkeit des Ueberwachenden 
auf das Manometer k und das Thermometer i richten, - so lange bis 
das ietztere eine Temperatur von etwa 104 0 C. und ersteres einen dieser 
Temperatur entsprechenden Dampfdruck fUr gesattigten Wasserdampf an
zeigt. Von da ab ist nur noch das Manometer zu beriicksichtigen und 
darauf zu achten, dass es niemals an Dampf fehlt und del' Druck zuriick
geht. Nach noch halbstiindiger Dampfeinwirkung wird der Dampf bei g 
abgestellt, die eigentliche Sterilisation geschlossen. - Es beginnt daa 
Nachtrocknen der Verbandstoffe. Man offnet zuerst die Klappe a, dann 
e und e2 und lasst den trockenen, warm en Luftzug etwa eine Viertelstunde 
einwirken, nach welcher Zeit die Materialien sichel' trocken sind. Nun 
stellt man auch die Heizung bei fund h ab, schliesst c vollstandig und 
auch a und lasst erkalten. Es kann jetzt nur mehr filtrirte, kalte Luft 
III das Innere des Apparats gelangen. -

Eine andere Sterilisationsmethode ist 

das diskontinuirliche Sterilisiren. 
Sie geht von der Erfahrung aus, dass die vegetativen BakterienzeHen bei 
60 0 C. zu Grunde gehen. Setzt man mithin ein Bakteriengemisch, von 
W uchsformen und Dauersporen, eine Stunde lang dieser Temperatur aus, 
so werden aIle lebenden Gebilde zerstortj wahrend aHerdings die resisten
teren Sporen unbeschadigt bleiben. Doch keimen sie in giinstigem Nahr
boden, bei zusagenden Warmeverhaltnissen schnell aus, es entwickeln sich 

. aus ihnen innerhalb eines Tages neue Bakterien, die durch dieselbe Warme 
wie Tags zuvor vernichtet werden. Urn ganz sicher zu gehen, aHe Kapseln 
zum Auskeimen gebracht zu haben, wiederholt man den Process ein d-rittes 
Mal und kann dann sicher sein, steriles Material vor sich zu haben. Es 
leuchtet ein, dass diese Sterilisation auf Verbandstoffe nicht anwendbar 
ist, da sie den SporeD keinen giinstigen Boden bieten fUr eine rasche Ent
wickelung, - immerhin diirfte sie zur AbtodtUDg der Bakterien in Catgut 
llutzbar zu machen seiD. -
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Seit langerem gebrauehlieh in del' Chirurgie ist die Sterilisation dureh 

Chemikalien, 
welebe in dem II. Absehnitt: Die antiseptisehen Verbandstofl'-lVIaterialien 
ausftihrlieh besproehen sind. AIle ehemiseh wirksamen Stofl'e mussen, wenn 
sie iiberhaupt von Wirksamkeit sein sollen, in fliissigem Zustande, bald 
kiirzere, bald langere Zeit, die einen in verdiinnterer, die anderen in 
koncentrirterer Form, mit den Bakterien in Beriihrung kommen. U nd 
wie Robert Koch naehgewiesen hat, muss das Losungsmittel 
Wasser oder eine andere Fliissigkeit sein, in welcher die Zelle 
aufzuquellen vermag, welehe im Stan de ist, dureh die auf
gequollene Zellmembran in das Innere del' Zelle einzudringen. 
E I' S t dan n k ann del' eh em i s c he K 0 I' per s e i neb a k tel' i e ide Wi r
kung a us ii ben. Alkoholische odeI' olige Losungen hemmen zwar, abel' 
sehr langsam, die Weiterentwieklung del' vegetativen Bakterien, doeh 
sind schon unter ihnen die vegetativen lVIikrokokken andauel'llder im 
vViderstand als die vegetativen Baeillen und Dauersporen werden iiber
haupt nieht beeinflusst. In alkoholisehen Losungen del' Alltiseptica wirkt 
del' Alkohol als soleher dureh seine wasserentziehende Kraft; er trocknet 
die Zellmembran aus und maeht sie noeh widerstandsfahiger gegen aussere 
Einfliisse. Del' Alkohol ist nieht fiihig, bis zum Protoplasm a vorzudringen. 
Wesentlieh andel'S verhalt es sich mit wasserigem Alkohol, des sen wasseriger 
Antheil die Zelle aufquillt und nun fUr den alkoholischen, protoplasm a
todtenden Antheil durehlassig maeht. Ein 50proeentige1' Alkohol, ohne 
Zuthat anderer ehemisehe1' Substanzen, hat sieh von ganz hervorragend 
bakterientodtender Kraft e1'wiesen. - Oelige Losungen antiseptiseher Stofl'e 
wi1'ken ehe1' konservirend als sehadigend, sie verzogel'll das Austroeknen 
uud die dadureh bedingte Vel'lliehtung. -

Gilt im allgemeinen aueh del' Satz, dass die Losung del' ehemisehen 
Desinfektionsmittel umso koneentrirte1' sein muss, je kiirzere Zeit sie ein
wirkt und umgekehrt, dass sie schwache1' sein kann bei Hi.nge; wahrende1' 
Einwirkung, so sind doeh aueh die verschiedenen Desinfektionsmittel von 
sehr verschiedener Desinfektionskraft; und letztere wird haufig noeh von 
del' Art des Losungsmittels wesentlieh beeinflusst, bald vergrossert, bald 
verkleinert. Ausserdem ist del' baldericide Einfluss eines antiseptisch 
wirkenden ehemisehen Korpers auf die versehiedenen Mikroorganismen 
durehaus nieht gleiehmassig; diese sind widerstandsfahiger gegen das eine, 
jene gegen das andere Antiseptieum. 

Als vorziigliches S tel' i li sat ion s mit tel ist das Queeksilberehlorid 
erprobt. Eine Lasung desselben in Wasser, im Verhaltniss von 1 : 1000, 
tocltet lVIilzbrandsporen in einigen :'ylinuten. Ein Zusatz von gleiehen 
Theilen Ohloralkalien zum Sublimat, wie e1' gel'll gem~cht wird, urn die 
Lasliehkeit des Sublimats in Wasser zu beschleunigen uUll zu erhohen, setzt 
die desinfieirende Kraft desselben nieht herab; grassere Mengen von Koeh-

13"' 
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salz, Ohlorammonium dagegen schwachen die Desinfektionskraft der Sublimat
losung. Der letzteren Weinsaure hinzuzusetzen, um, wie empfohlen wurde, 
die Beizwirkung des Sublimats auf die Pfianzenfasern aufzuheben,
diesen Einfiuss Ubt indessen die Weinsaure nicht aus, - scheint die 
bakterientodtende Kraft der wasserigen' Sublimatlosung nicht wesentlich 
zu verandern, jedenfalls nicht zu verringern, eher zu vermehren, so dass 
beide Zusatzmittel, ersteres in dem bezeichneten Mengenverhaltniss, nicht 
zu beanstanden waren. 

Die Wirkung del' in neuester Zeit bei der Wundbehandlung mehr und 
mehr, - ob dauernd oder nur voriibergehend, wird die Zukunft lehren, -
in 'Aufnahme gekommenen Metalle selbst, des Goldes, Silbers, Quecksilbers 
etc., statt ihrer ehemisehen Verbindungen, scheint allein auf der Loslichkeit 
grosserer oder geringerer Spuren dieser Metalle in den Wundsekreten zu 
beruhen und hiervon Uberhaupt und von der Menge des gelosten Metalles 
im besonderen abhangig zu sein. 

Sehr energiseh desinficirend erweisen sieh die Alkalikarbonate. Eine 
kochendheisse, 1'/2 proeentige wasserige PotaschelOsung verniehtet Milz
brandsporen in 10 Minuten. Aus der bei del' Fabrikation del' Grund
materialien der Verbandstofl'e gebrauehliehen Wasehe gehen diese somit 
unter allen UmsUinden steril hervor, denn sie werden nicht nul' mit einer 
koneentrirteren, sondern aueh Uber 100 0 C. erhitzten Lauge ausgekoeht. -

Von guterDesinfektionskraft sind die wasserigen Losungen del' 
Halogene, Ohlor, Brom und J od. Ohlor-, Brom- und J od -Wasser lassen 
Milzbrandsporen naeh eintiigiger Einwirkung absterben. (Jodoform an sieh 
wirkt nieht desinfieirenJ; es bildet in inficirten W unden mit den Stofl'
wechselprodukten der Bakterien erst Jodverbindungen, von denen die 
10811chen bakterieide Eigensehaften zeigen.) Ebenfalls in 1 Tag verniehtet 
eine 5proeentige Kaliumpermangan-Losung Milzbrandsporen; da sie orga
nische Gewebe braunt, wird sie in derVerbandstofl'-Praxis nul' zur Des
''infektion <jer Schwa:mme benutzt. Noeh kraftiger als reine Permanganat
losung wirkt eine mit Salzsaure angesauerte. Von annahernd gleieher 
Wirkung wie die vorigen sind die Losungen von Kressol- Sehwefelsanre 
und Kressol-Seifen, d. h. Kreolin- und Lysol-haltigen Fliissigkeiten, Karbol
saure-Losungen sterilisiren bedeutend weniger enArgisch. Die Karbolsaure 

. muss demnach zu den weniger guten Desinfektionsmitteln gerechnet 
werden. Eine 5 procentige wasserige Losung derselben todtet die Sporen 
des Milzbrandbaeillus in 2 Tagen, eine 4procentige in ca. 4 Tagen, eine 
3 procentige gebraucht schon 7 'l'age und eine 1 - 2proeentige noeh liingere 
Zeit.. Merkwiirdig ist Jas Verhalten von Koehsalz; wahrend es selbst in 
25 procentiger wiisseriger Losung ein ganz unbrauchbares Desinfektions
mittel ist, erboht es die Desinfektionskraft eines 3procentigen Karbolwassers, 
diesem zu 12 % beigefiigt so sehr, dass eine solche Losung Milzbrand-

,sporen schon in 3 Tagen (statt 7 Tagen) todtet. - Terpentinol, Wach
holderol bringen diese Dauerformen in 5 Tagen zum Absterben. Ihre 
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Wirkung auf Knochenrohren und Oatgut ist daher nicht nur eme fettent
ziehende, sonderll auch sterilisirellde. In diese Kategorie gehoren auch 
aHe freies Alkali enthaltende Seifen, wahrend schlecht und uDzuverlassig 
desinficirende Mittel die alkalifreiell Seifell sind, so dass die Ansicht 
ziemlich begriindet erscheint, dass der Desinfektionswerth del' Seifen iiber
haupt nur auf ihrem Gehalt an freiem Alkali beruht. Nicht bessel' ver
halten sich freie Mineralsauren. In einer 2 procentigen Salzsaure behalten 
Milzbrandsporen 10 Tage ihre Keimkraft. Die in neuerer Zeit vielfach 
angepriesenen Pyoktanine wirken nur auf die vegetativen Bakterien ein, 
auf' die Dauel'formen uben sie keinen Einfluss. Wie sich gasformige Des
infektionsmittel in diesel' Beziehung verhalten, ist Iloch viel umstritten. 
So wird VOIl der einen Seite Formaldehyd als wirksam, von del' andel'll 
Seite als unwirksam angesehen. Ein anderes U rtheil lasst sich auch iiber 
die Eigenschaften des Aether- und Alkohol- Dampfes nicht fallen. Auf
fallend giinstig sind dagegen die Resultltte, die man mit diesen 
gasformigen Praparaten in Verbindung mit Wasserdampf fJr
z i e It. In spatestens 4 M:inuten werden Milzbrandsporen vel'llichtet. 

Als letztes Sterilisationsmittel in dieser Reihe kame 

das Licht 
111 Frage. Schon zerstreutes Tageslicht wirkt hei Gegenwart von Luft 
storend und zerstCirend auf Bakterienkulturen ein, - nach R. Koch starben 
'l'ubel'kelbaciHen am Fenster in 5-7 Tagen; energischer ist die Wirkung 
des direkten Sonnenlichtes. M:ilzbrandsporen werden durch dasselbe in 
wenig en Stunden getodtet. Es scheint besonders den blauen und violetten 
Lichtstrahlen diese bakterienvernichtende Kraft zuzukommen, immer abel' 
scheint die Anwesenheit von Sauerstoff hierbei erforderlich zu sein. ErhOht 
wird die Lichtwirkung durch hohere Temperaturen. - Verbandstoffe zu 
sterilisiren, nul' mit Hilfe des Lichtes, ist unausfiihrbar; sie alle leiden 
unter langerem Einfluss desselben, mussen sogar moglichst davor geschutzt 
werden. Letzteres bezieht sich ganz besonders auf die meisten impragnirten 
Verbandstoffe. -

Gehen wir die verschiedenen Sterilisationsmittel kurz del' Reihe nach 
110ch einmal dllrch und betrachten sie einzig und allein in ihrer derzeitigen 
Anwendbarkeit auf Verbandstoffe, so kommen wir zu folgendem U rtheil. 

r. Die Flamme ist das machtigste, unfehlbarste Sterilisationsmittel. 
Leider giebt es abel' nul' wenige Verbandstoffe, die ihr widerstehen; solche, 
die sie nicht zerstort, sind Asbest, Asche, Sand und ev. Glas. Sie werden 
vortheilhaft durch die Flamme sterilisirt. Mischungen derselben mit 
antiseptischen Ohemikalien konnen del' Flamme nicht ausgesetzt werden, 
davon ausgeschlossen sind auch aIle ubrigen Verballdmittel. 

II. Trockne Hitze muss bei 150 0 O. und dariiber angreifen, urn 
zuverlassig aIle Mikroorganisrnen zu tadten; sie vel'llichtet hierbei gleich-
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zeitig aIle aus pfianzliehen und thierisehen Stoffen hergestellten Gespinnste 
odeI' Gewebe, zersetzt odeI' verfiiiehtigt aIle gebrauchliehen, zur Bereitung 
del' antiseptischen Verbandmaterialien benutzten chemisehen Korper, so 
dass sie aueh nul' bei den wenigen, del' Flamme Widerstand leistenden 
Verbandmitteln Asbest: Asche, Sand und Glas in Betracht kommen kann 
und ausserdem nul' noeh zur Sterilisation del' Glas- und Bleeh-EmbaIlagen 
herangezogen wird. 

III. Koehendes Wasser von 100 0 C. ist zwar ein vorziigliches 
Sterilisationsmittel fiir unimpragnirte V erbandstoffe, doch muss sich seine 
Verwendung beschranken auf die Sterilisation im Operationszimmer; fUr 
den Zwisehenhandel kommt es nicht in Betraeht. 

IV. Stromender Wasserdampf von 100 0 C. maeht aHe Verband
materialien in 1/2 Stun de si ch er keimfrei und bei vorsiehtiger Rand
habung nicht nass. Fiir den Kleinbetrieb ist ein Sterilisator fiir un
gespannten Wasserdampf sehr zu empfehlen, - er ist zuverlassig, billig, 
abwlut gefahrlos und einfach zu bedienen. Fast unentbehrlieh ist eJ' zum 
Sterilisiren von Schwammen, weil diesel ben gegen hohere und VOl' Allem 
trockne Ritze sehr empfindlieh sind. - Mit ungespanntem stromendem 
Wasserdampf konnen aIle unimpragnirten Verbandmatertalien stel'ilisirt 
werden, ausgenommen sind Catgut, Knochendrains, Gummimaterialien, die 
darin an Raltbarkeit verlieren (sie werden nUl' in heissem Wasser unter 
Mitwirkung von Sublimat, Karbolsaure etc. sterilisirt). Impl'iignirte 
Materialien aus Pfianzenfasern und thierischen Gespinnsten konnen nul' 
dann nach llieser Methode sterilisirt werden, wenn' sie eine halbstiindige 
feuchte Temperatur von 100 0 ohne wesentliche Verfiiichtigung und ohne 
jede Zersetzung vertragen. Ich sage ausdriicklich "ohne wesentliche Ver
fiiiehtigung", weil del' durch Sterilisiren erreichte Vortheil meist einen ge
ringen Verlust an Impragnirungsmitteln ausgleichen wird. 

Verbandstoffe mit fliichtigeren odeI' sehr fliichtigen chemi
schen Praparaten, zu denen ich auch ganz besonders das Jodo
form rechne, mit Was s erd am pf st e ri l'i siren zu w 011 en, i s't ei n 
U nding. 

V. Strom ender, gesattigter Wasserdampf von iiber 100 0 C. 
Es gilt iiber ihn genau dasselbe wie iibel' ungespannten, stromenden 
Wasserdampf von 100 0 C. Fur den Grossbetrieb ist er das Sterilisations
mittel par excellence. 

VI. Die diskontinuirliche Sterilisation findet in derVerband
stofffabrikation, da sie sehr gUnstige Nahrboden und Temperaturen voraus
setzt, keine Grundlage, - sie ist unfahig, Verbandstoffe bakterienfrei zu 
machen. 

VII. Die Sterilisation mit Chemikalien ist alter als die mit 
\Vasserdampf, uncl wird auch heute noch im umfangreichsten Maassstabe 
ausgefiihrt; sie iiberwiegt bei Weitem die mit Wasserdampf. Sie ist im 
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II. Abschnitt eingehend beschrie ben. Aseptisches Verbandmaterial nach 
den dort aufgefiihrten und ge brauchlichen Methoden herzustellen, wird 
allerdings in den seltensten Fallen gelingen. Es ist das auch nicht be
absichtigt, sondern nul' die Gewinnung antiseptischer Materialien. 

VIII. Die Steril.isation durch Licht hat fiir die Branche vorerst 
nul' ein wissenschaftliches Interesse; eine Methode von praktischem Werth 
ist noch nicht aufgestellt. 

Somit bleiben fiir die Praxis des Verbandstof'f-Fabrikanten in del' 
Hauptsache zwei Stel'ilisations-Arten iibrig, die Sterilisation mit stromendem 
Wasserdampf von 100 0 C. und diejenige mit stromendem, gesattigtem Wasser
dampf von iiber 100 0 C. 

Beide Methoden sind im vorhergehenden eingehend geschildert. Es 
bleibt nur noch die Frage, die allel'dings s e h r wi ch ti gist, zu beantworten: 
Sind die sterilisirten Vel'bandstof'fe auch wirklich steril, und wie wird das 
nachgewiesen? 

Nach dem heutigen Stande del' bakteriologischen Wissenschaft werden 
die Bakteriensporen von gesattigtem Wasserdampfe bei 100 0 C. und dariiber 
innerhalb einer Viertelstunde getodtet. Das trif'ft abel' doch nicht llnter 
allen Dmstanden zu. Es sind Faile beobachtet, in denen die Sporen 
einer sonst weniger hartnackigen Art sich ausserst widerstandsfahig zeigten, 
- doch wird es in del' Praxis stets geniigen, wenn die Verbandstof'fe eine 
halbe Stunde einem gesattigten Wasserdampfe von 100 0 C. und dariiber 
ausgesetzt gewesen sind. 

1st das nachweisbar? Nein! 

"\Viirde man in das Innere eines jeden Verbandpackchens vor clem 
Einbringen in den Sterilisator ein Maximalthermometer legen, so konnte 
man den Beweis erbringen, dass im Innern des Packchens eine Temperatur 
von 100 0 C. und dariiber geherrscht hat. W ie 1 ang e clieselbe jedoch 
eingewirkt hat, worauf es doch besonders ankommt, vermag das Thermo
meter nicht zu sagen, - ebenso lasst es die gleich wichtige Frage nach 
del' Qualitat del' Hitze, ob trocken oder feucht, unbeantwortet. - Dm 
hieriiber Aufklarung zu erhalten, hat man vorgeschlagen, einen Papier
streifen mit Alizarin und rrhonerdeacetat zu zeichnen und jedem Verb and
stof'fpackchen zur Kontrolle beizulegen. Gewiss farbt sich so impragnirtes 
Papier bei 100 0 C. in Gegenwart von Feuchtigkeit intensiv roth. es giebt 
uns abel' auch keine Aufklarung dariiber, ob beide gleichzeitig und lange 
genug in Wirksamkeit waren. - Von noch anderer Seite wurde be
fiirwortet, eine Metall-Legirung, welche bei 100 0 Coder einer anderen, 
dariiber liegenden, bestimmten Temperatur schmilzt, den Verbandstof'fen 
beizulegen. Auch hierbei wird event. nul' bewiesen, dass die Schmelz
temperatur beim Sterilisiren erreicht wurde, wie lange und ob in 
Verbindung mit Feuchtigkeit, bleibt auch bei diesel' Kontrolle un auf
geklart. -
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Nul' mit Hilfe del' nachtraglichen, sehr umstandlichen bakteriologisch
mikroskopischen Untel'suchung ist es moglich, die Sterilitat sterilisirter 
Verbandstoffe nachzuweisen. Und da solche Untersuchungen nicht iiberall 
ausfiihrbar sind, es ferner nicht angangig ist, jed e s Verbandpackchen zu 
untersuchen, da es hierzu geoffnet werden miisste und dann nicht mehr 
aseptisch verbliebe, und sterilisirte Verbandstoffe ausserlich nicht 
von nicht sterilisirten zu unterscheiden sind, so bleibt bis auf 
weiteres der Handel mit sterilisirten Verband-Materialien eine grosse, 
ja sehr grosse Vertrauenssache. 



Vierter Abschnitt. 

Impragnirte, nicht -antiseptische Verbandmaterialien. 

Ausser den im zweiten Abschnitt behandelten impragnirten Verband
stoffen, deren Impragnirung in Rticksicht auf die antiseptische Verwend
barkeit ausgeftihrt ist, giebt es noch eine kleine Zahl impragnirter Ver
bandmittel, hei denen durch chemische Zuthaten nul' Aenderungen resp. 
Aufbessernngen in den physikalischen Eigenschaften del' Rohmaterialien 
bezweckt werden. - So solI durch das Leimen der Watte deren Ober
fHiche dauernd geglattet werden; das Impragniren mit Karrageen-Abkochung 
solI die Watte befahigen, noch mehr Wasser als unter gewohnlichen Um
standen aufzunehmen u~d dessen ursprtingliche Warme langer zusammen 
zu halten. A ppretirte Gaze, mit Wasser befeuchtet, giebt nach dem 
Trocknen einen ziemlich widerstandsfahigen V erhand; e1' wird bedeutend 
harter und erstarl't schneller bei Gegenwart von Gips. Derartige Im
pragnil'ungen sollen in dies em Abschnitt besprochen werden. 

1. Geleimte Watte. 
Man tibergiesst 300 -500 g, je nach del' Qualitat, guten KoHner Leim 

in einel' flachell Schale ,mit kaltem Wasser, lasst in del' Kalte vollstandig 
aufqueHen, bewil'kt durch nachfolgendes El'hitzen bis nahe zum Sieden 
Losung und vel'dtinnt mit soviel heissem Wasser, dass 10 Liter Fliissigkeit 
erhalten werden. Rierin lost man unter U mrtihren 15-25 g Alaun, 
schlagt mit einem Besen zu Schaum und tl'agt den Schaum mittels Kelle 
odeI' dergleichen auf die glatt ausgehreitete W atte, streicht den tiber
schtissigen Schaum ah und hangt die Watte zum Trocknen auf. N ach 
dem Trocknen dieses U eherzuges wird die Riickseite del' Watte eventuell 
III gleicher Weise behandelt. -

Der Leim muss im Wasser durch und durch gleichmassig aufquellen, 
so dass er beim Erwarmen leicht zergeht. Die Losung darf nich t ge
kocht werden. Gekochter, hesonders langere Zeit hindurch gekochter Leim 
wird hart und briichig und der eingetrocknete Schaum blattert ab; unge
kochter Leim hleiht etwas hygroskopisch und gieht eingetrocknet eine 
elastische Leimschicht. Der Alaunzusatz geschieht, um die Leimlosung 
haltbarer zu machen. Dennoch lasst sie sich, hesonders in warmerer 
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J ahreszeit, nicht lange halten; sobald sie anfiingt, faulig Zll riechen, ist sie 
zu verwerfen. Mit solcher verdorbenen Leimlosung angefertigte Poister
watte 7,eigt ebenfalls einen leicht abreibbaren Leimiiberzug. - Wird die 
LeimlOsung nicht auf eiomal verarbeitet, eo ist sie heim jedesmaligen Ge
brauche anzllwarmen; sie giebt dann leichter Schaum, und del' Schaum iHt 
massiger. - Die Watte wird VOl" dem Leimen in Tafeln von der erforder
lichen Grosse gesclmitten, gewohnlich 100-125,0 g schwer, und nur wenn 
aus derselben vVattebinden angefertigt werden soIl en, lasst man die Tafeln 
in Vlieslange. J ede Tafel erhalt als Unterlage ein Blatt dickes Pack
papier, welches liberal! einige Fingerbreit liber sie hervorragt. Papier und 
Watte, beide recht glatt und faltenlos, werden abwechselnd auf einer 
niedrigen Bank bis fast zur Brustholw aufgeschichtet; dann wird mit dem 
Auftragen des Leimschaumes auf die "\Vatte begonnen. Derselbe soll liber
all die Watteoberflache bedecken, jedoch nirgends im TI eberfluss. Den 
iiberschiissigen Leimschaum streicht man in den Bottich zurlick. - Zum 
Aufhangen del' Watte benutzt man Stocke, - die kauflichen Kinderbesen
Stie1e sind billig und zweckmassig. Man hebt die geleimte Wattetafel 
mit der Papierunterlage etwas in die Hohe, fiihrt einen Stock bis zur 
Mitte hin unter dllrch und hebt an dem einen hervorragenden Stockendeo 
in die Hohe, so dass nun Watte und Papier beiderseits glatt und gleich 
tief herabhangen. So bringt man die Stabe auf eine Stellage aus zwei 
parallel und horizontal laufenden Latten. Hat der Schaum die richtige 
Konsistenz, so fliesst fast gar keine Leill1losung ab, -- jedenfalls so wenig, 
dass es nicht lohnt, sie Zll sall1rneln, urn sie wieder zu verwerthen. ZUlli 
Schutz vor einzelnen Leimtropfen bestreut man den Fusshoden mit Sage
~ehl. - Die Watte trocknet in sehr kurzer Zeit, zumal wenn del' Trocken
raum etwas temperirt und gelinder Zugluft ausgesetzt ist. Die getrock
nete Watte wird dann, soil auch die Rlickseite geleimt werden, die ge
leimte Seite nach unten mit del' Papierunterlage wieder auf del' Bank auf
geschichtet und nun in gleicher Weise wie zuvor behandelt. - Das Unter
lagepapier lasst sich wiederholt gebrauchen. 

Del' Werth del' geleimten Watte richtet sich in erster Linie nach del' 
Qualitat del' verarbeiteten Watte, - abel' auch nach del' mehr odeI' weniger 
gut ausgeflihrten Leill1ung. Sie sei gleichmassig, etwas glanzend, kaum 
dunkler von Farhe als die ganze Vliesmasse; die Oberflache sei moglichst 
faltenlos, nicht zerrissen, elastisch und ziemlich widerstandsfahig, sowohl 
gegen Druck, gegen Reissen, als gegen Abreiben. - Geleimte Watte ist 
trocken aufzubewahren, in glatten und nicht sehr stark gepressten Lagen, 
Sle sind vorsichtig zu handhaben, dass die Leimschicht nicht verletzt wird. 

Cataplasma, kiinstlicher Breiumschlag. 
Auf einer horizontal gelagerten Platte aus verzinntem Eisenhlech, 

welche man vorher mit einem in einer Los'lng von Paraffin in Benzin ge
trankten Wattebausch sorgfaltig a1gerieben hat, breitet man eine Ilage 
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hydrophiler Watte von gewohnlicher Vliesstarke glatt aus. Man libergiesst 
sie mit einer etwa 1 cm hohen, etwas abgeklihlten und daher dicken 
Schicht einer koncentrirten Abkochung von Karrageenmoos oder Leinsamen, 
breitet diese gleichmassig liber die Watte aus und bedeckt mit einer ebenso 
grossen und starken Tafel hydrophiler Watte wie zuvor. Nach kurzer 
Zeit beschwert man das Ganze mit einer zweiten verzinnten und mit 
Paraffinbenzin abgeriebenen Eisenplatte und pre sst durch allmahlich ver
mehrte Beschwerung auf etwa 2 - 2 'i2 mm zusammen. - Man trocknet an 
lauwarmem Orte und schneidet in Tafeln von etwa 7 X 14 cm, welche man 
mit doppelt so grossem Blatte Guttaperchapapier oder Verbandpergament
papier in Couvert mit Gebrauchsanweisung dispensirt. - Die Umschlage 
sind sehr trocken aufzubewahren. 

Pattisons Gichtwatte. 
Gute, geleimte Rohwatte wird einseitig, mittels eines flachen und 

breiten Haarpinsels, mit einer filtrirten Tinktur b~strichen, die durch 
Digestion gewonnen ist aus 

500,0 grobgepulvertem, rothem Santelholz, 
125,0 " Benzoeharz, 
30,0 Kampher und 

2500,0 Spiritus. 
Die Watte wird glatt auf einer Tafel ausgebreitet, die Rander werden 

beschnitten und die Tinktur mit gleichmassigem Strich aufgetragen. Es 
ist darauf zu achten, dass die Leimschicht unbeschadigt istj an beschadigten 
Stellen wiirde die Tinktur durchschlagen. Die Watte wird ohne klinst
liche Warme, zunachst in horizontaler Lage, spater, wenn die Tinktur so
weit verdunstet ist, dass sie nicht mehr abfliessen kann, liber einen Stab 
gehangt getrocknet, - sie trocknet ziemlich schnell, und vor Licht und 
Luft geschiitzt aufbewahrt. Da, bei vorhandener Tinktur, ihre Anfertigung 
schnell beendet ist, sie bei langerer Aufbewahrung an Geruch verliert, 
sollte nicht zuviel davon vorrathig gehalten werden. - Die impragnirte 
Seite ist von schOn rother Farbe; Zinnund Eisen machen sie missfarbig; 
der Geruch ist angenehm und kraftig. -

Weniger gebrauchlich sind durch nasse Impragnirung mittels Wring
mas chine oder durch Einsprengen mittels Irrigatorspritze hergestellte 
Gichtwatten aus Euphorbium-, spanische Fliegen- und spanische Pfeffer
Tinktur mit V erband watte als Grundlage. -

Gichtpapier. 
1000,0 Kolophonium werden in 
1200,0 Spiritus gelOst und versetzt mit 

50,0 spanische Pfeffer.Tinktur, 
50,0 venetianischem Terpentin, 
25,0 spanische Fliegen-Tinktur und 
25,0 Euphorbium-Tinktur. 
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Dann wird filtrirt. 

Mit del' klaren Losung trankt man ungeleimtes Papier, Zeitungs
papier, lasst abtropfen und trocknen. Zusammengerollt wird das Papier 
an massig warmem Orte in Blechdosen aufbewahrt. 

2. Gips·Bind en. 
Als Grundmaterial zur Herstellung del' Gipsbinden dient in den 

weitaus meisten Fallen eine ziemlich weitmaschige, kraftige, appretirte 
Gaze, deren Maschen von Kleistermasse frei sind und deren Appretur eine 
gewisse Rauhheit aufweist. Die Auswahl del' Gaze ist von nicht zu 
unterschatzender Bedeutung. In selteneren Fallen wird unappretirter 
roher odeI' gebleichter Mull odeI' Kambric als Bindenkorper genommen. 
Es ist auch vorgeschlagen, paraffinirte odeI' gefettete Bindenstoffe mit Gips 
zu impragniren; sie wurden, weil nicht hydrophil, keinen Gipsbrei auf
nehmen, und die erharteten Gipsschichten blieben durch den Stoff isolirtj 
ein solcher Verband ware leichter zu entferuen und,. was noch wichtiger 
ist, die Entfernung ware nach und nach odeI' theilweise auszufiihren. -
Appretirte Gaze, deren Appretur statt mit Starkekleister mit LeimlOsung 
hergestellt ist, giebt, mit Gips praparirt, einen sehr langsam erstarrenden 
Verband. 

W 0 nicht bestandig tagtaglich Gipsbinden herzustellen sind, kommt 
man ohne jede maschinelle Eiurichtung aus und man gipst die Binden 
von Hand. Die Arbeit wird auf einer sauberen und sehr glatten Tisch
platte ausgefiihrt. Man ergreift die auf dem Tische liegende Gazebinde 
leicht zwischen Daumen und Zeigefinger del' linken Hand, so dass sich 
del' Stoff von unten hervor nach rechts abwickeln lasst und rollt mit del' 
Rechten die Binde so weit ab, als man bequem spannen kann. Man 
nimmt einige Hande voll Gips, streicht ihn mit senkrecht gehaltenem 
Handteller del' Rechten iiber das abgerollte Ende del' Binde nach links, 
druckt dabei mit del' Hand den Gips in die Gewebemaschen und nimmt 
den IT eberschuss mit zuriick. Gleichzeitig roUt ein Hilfsarbeiter das ge
gipste Ende auf del' Stelle auf, wobei er zugleich die Binde aus del' Hand 
des Vorarbeiters abrollt, so dass abrollen, gipsen und a,ufwickeln auf 
gleicher Stelle ununterbrochen VOl' sich geht. N ach einiger IT ebung hat 
man es sehr bald im Gefuhl, dass nicht zu wenig, abel' auch nicht zuviel 
Gips auf del' Binde verbleibt und dass diese nicht zu fest und zu locker 
gewickelt wird. Als Norm kann man annehmen, dass eine vorschrifts
massig gegipste und gewickelte Binde aus 4 m appretirter Gaze, del' ge
wohnlichen Lange, einen Durchmesser von 50 mm hat. 1st die Binde zu 
fest gewickelt und enthalt sie zu viel Gips, so durchdringt das Wasser 
dieselbe zu langsam und es passirt dem Arzte, del' die Binde wahrend del' 
gewohnten Zeit in Wasser taucht, dass 1m Innern del' Binde unbenetzte 
Partien zuruckbleiben. 1st die Binde zu locker gewickelt und enthaIt 



Impragnirte, nicht- antiseptische Verbandmaterialien. 205 

sie zu wenig Gips, so nimmt sie zuviel 'Vasser auf und erhartet zu lang
sam. Man wahle auch den Gips nicht zu fein; je feiner umso schwieriger 
benetzt er sich in del' Binde mit Wasser. Vorzuziehen ist ein Gemisch 
aus sehr feinem Gips mit etwas weniger feinem. Immel' soIl del' Gips 
frisch und stiickenfl'ei sein und mit einem gleichen Raumtheil Wasser 
angeriihrt innerhalb fiinf lYIinuten erharten. Eine geringe Menge feinst 
pulverisirter Alaun odeI' Kochsalz, dem Gips beigemengt, tragt zur 
wesentlich schnelleren Erhiirtnng des Gipsbreies bei, oder dem zum Ein
tauchen del' Gipsbinden dienenden Wasser beigesetzt, lasst sonst schwel' 
und langsam erhartenden Gips noch erstarren. 

Zur Herstellung del' Gips - Binden im Grossen hat sich die folgende 
Einrichtung seh1' gut bewahrt. 

Fig .• 
Blnden - Gips - )13-schinc. 

Ein grosser Arbeitstisch nimmt zwischen Boden und Arbeitsplatte 
den Gipsvorrathskasten auf; derselbe ist im Stande, 100 kg Gips zu fassen, 
welche durch eine seitliche Klappthiir eingefiillt werden. Die Arbeitsplatte 
ist von einer 10 cm hohen Einfassung umgeben, damit kein Gips auf den 
Fussboden verstreut werden kann. Ein viereckiger, trichterformiger Kasten 
client zur Aufnahme del' jeweiligen Arbeitsmenge Gips; er ist mit dem 
unteren Gips-Vorrathskasten durch eine in del' Zeichnung nicht sichtbare 
Fallthiir verbunden; eine gleiche Thill' fiihrt von del' Tischplatte, - in 
del' Zeichnung hinter dem Trichter gelegen, - in den V orrathskasten. 
Nach Einstellung del' Arbeit werden durch beide Thii.ren alle Gips-Ueber
bleibsel entfernt und so del' Zersetzullg durch die Luftfeuchtigkeit entzogen. 



206 lropragnirte, nicht- antiseptische Verbandroaterialien. 

Rechts von dem Gipstrichter befinden sich zwei gegen einander verst ell
bare Stander zur Aufnahme del' die zu gipsende Gazerolle tragenden 
,VelIe. Die Gazerolle hat eine Lange von 20 iYIetern und darii.ber und 
jede Abtheilung von 4 odeI' !) Metern, je nachdem die Gips -Binde soIl lang 
sein, ist durch Blaustiftstrich odeI' sonstwie recht auffallend gekennzeichnet. 
Die rechte Hinterwand und linke Vorderwand des Gipstrichters sind unten 
etwas verkiirzt und beiderseits aLgerundet, so dass ein schmaleI' Schlitz 
zur Durchfiihrung des Gazesheifens entsteht. An den Schlitz linker 
Hand schliesst sich, ohne bemerkbaren Absatz, - das ist wesentlich! -
in del' ganzen Breite des Gipstrichters ein durch Fedel'kraft empol'gehobenel' 
Steg an. Seine Stirnseite zeigt eine V ertiefullg, in welche durch Zapfen 
auswechselbare Stegverlangerungen in Breite del' herzustellenden Gips
Binden eingesetzt werden konnen. Solcher Stegverlangernngen hat man 
also je eine in del' Breite von 4, 5, 6, 8, 10, 12 und 15 cm nothigi ihre 
Lange richtet sich nach dem A bstand bis zur Welle des Drehlings und 
soli so gross sein, dass del' Steg etwa 10 em iiber diese hinausl'agt. Die 
,VelIe ist vierkantig und nach dem dem Drehlillg entgegengesetzten Ende 
zu etwas, abel' nul' wenig verjiingt. Die Trager gehen auf Sehlitten und 
sind gegeneinander vel'stellbar; die Stellung wird durch Stellringe auf del' 
'Velle fixirt. Die Stegfortsatze driicken von unten gegen die vVelle, mit 
nicht zu starker, durch Ausprobiren festzulegender Fedel'kraft; sie ver
anlasst, dass die Gips - Binde sich mehr oder weniger fest aufwickelt. -

Zur Ausfiihrung del' Arbeit schiebt man durch die Gazerolle die 
'VelIe, legt diese in die Stander, bringt letztere del' Rolle nahe und setzt die 
Stellringe auf. Man setzt den entsprechenden Stegfortsatz ein, dl'ii.ckt ihn 
nieder und fiihrt die Drehlingwelle ein, bringt deren Trager in die richtige 
Stellung und fixirt sie durch die Stellringe. Man zieht nun den Anfang 
del' Gazerolle von rechts nach links durch die Schlitze des Trichters, leitet 
ihn auf dem Steg wei tel' und schlingt ihn von unten einmal urn den 
Dl'ehling. Dann fiiHt man den Trichtel' voll Gips, (halt ihn auch wah
rend del' ganzen Arbeit gefiillt) streut etwas Gips auf den Theil del' Binde 
welcher auf dem Steg liegt und beginnt zu drehen, so lange, bis man das 
Schlusszeichen del' ersten Binde auf dem Steg VOl' sich hat. Man trennt 
hier durch einen Scheerenschnitt, zieht den Drehling aus del' fertigen 
Binde, thut diese in eine mit etwas Gips ausgestreute Dose und legt den 
Anfang del' zweiten Binde urn den eingesetzten Drehling und fahrt in del' 
Arbeit fort. Den Schluss del' ersten Gazerolle lasst man erst dann in 
den Gipstrichter einlaufen, nachdem man ihn mit emer Stecknadel mit 
dem Anfang einer zweiten Gazerolle befestigt hat. Auf diese Weise ist 
eine ununterbrochene Arbeit moglich. -

Die fertige Gipsbinde bewahrt man nicht lose in gemeinschaftlichen 
Vorrathskasten auf, sondern giebt sie, wie ich schon andeutete, sofort in 
die zur Abgabe bestimmten Dosen, am besten Blechdosen, nachdem man 
den Boden derselben mit Gips bedeckt. Man streut noch oben auf die 
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Binde etwas Gips und setzt den Deckel auf. Schichtet man nun die 
Dosen in einen Kasten und flillt die Zwischenraume mit Gips aus, so hat 
man Garantie fiir unbegrenzte Aufbewahrungsdauer. - Zur Dispensation 
werden die geputzten Dosen mit einem Papierstreifen umklebt. Als Klebe
mittel henutzt man einen in kaltem Zustande zahfliissigen Kleister aus 
Kartoffelmehl, dem man ungefahr den zehnten Theil einer kalt gesattigten 
Chlorcalcium-Losung zusetzt. Diesel' Klebestoff bleibt stets elastisch. 

Gips -Wattc. 
Die unter Patentschutz stehende Original-Gips-Watte nach Dr. Breiger 

besteht aus geleimter, hydrophiler Watte mit einer Einlage von Gips. -
Eine in det' Anwendnng gleiche, vorstehenden Patentschutz nicht 

verletzende Gips -W atte Hisst sich in folgender Weise herstellen. 
Ein Stiick hydrophiler Mull, del' sehr weitmaschig sein kann, von 

25 cm Breite und 65 cm Lange breitet man glatt auf einer Tafel aus 
und legt dariiber, genau in die Mitte, einen Flor reiner Verbandwatte, in 
den Maassen 9,8 X 59,5 cm. Del' Flor solI nnr so dick sein, dass er 
flir Gips undurchlassig ist. Hieriiher streut man recht gleichmassig und 
2 mm hoch besten Verbandgyps, und damit yom Gips nichts iiber die 
Watte hinaus verstreut wird, legt man zuvor einen Pappenrahmen auf die 
,Vatte, welcher 9,6 X 59 cm Strellflache frei lasst. Den Gips bedeckt 
man mit einem Stiick appretirte Gaze von 10 und 60 cm Seitenlange. 
Sie dient nnr dazu, del' Binde festen Halt zu geben; auf die Gaze streut 
man wieder Gips in del' vorhin beschriebenen Art und Menge, bedeckt 
mit einem Flor Verbandwatte wie vorher und hiillt nun den Mull, nachdem 
man, wo nothig, seine Randel' mit dickem Starkekleister diinn bestrichen, 
couvertartig urn das Ganze. Man legt die Schiene, ohne sie viel zu bewe
gen und aus del' Lage zu bringen, auf ein Brett, lasst sie an massig 
warmem Ort in horizontaler Lage trocknen und rollt sie nun ohnne sie 
aufzuheben und dadurch den Gips nach unten fallen zu lassen, fest auf, 
sofort mit einem diinnen, weissen Band die Rolle fixirend. Sie wird 
unverziiglich in Pergamentpapier oder Blechdose verpackt und sehr trocken 
aufbewahrt. - Die gebrauchlichsten Grossen ~ind neben del' eben beschrie
benen von 10: 60 cm solche von 12,5 : 80, 12,5: 100 und 15: 120 cm. 

Man halte einen moglichst geringen V orrath oder stelle sie besser nul' 
zum Bedarf her. Die Anfertigung nimmt ja nul' wenig Zeit in Anspruch. -

Becly's Gills - Schiellell. 
Grundmaterial bildet gehechelter Hanf oder Strangjute. Man theilt 

den Hanf oder die Jute in schmale Biindel, welche, locker hingelegt, etwa 
4 cm breit und 1 em dick sind und eine Lange von 60 cm haben. -
Aus gleichen Raumtheilen Gips und Wasser wird ein gleichmassiger Brei 
angeriihrt. Man taucht ein Biindel nach dem andel'll in denselben hinein, 
sorgt daflir, dass der Brei auch zwischen die einzelnen Fasel'll eindringt 
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und strp,ift. den iiberschiissigen Brei mit den Fingern ab. Dann legt man 
die gegipsten Streifen parallel dicht neben einander oder so, dass sie sich 
zum Theil decken. - Sechs bis acht solcher Streifen geniigen fiir eine, 
1 cm starke, den halben Umfang des Unterschenkels deckende Schiene. 
Si.nd die Streifen Hinger als erforderlich, so werden sie mit del' Scheere 
gekiirzt oder sie werden umgeschlagen. Schliesslich wird mit etwas Gips
brei sauber verstrichen. - Gips - Schienen, iiber geolten Holzmodellen 
angefertigt, konnen in den gangbarsten Grossen auf Vorrath angefertigt 
und unbegrenzt haltbar aufbewahrt werden. Durch Staub oder sonstige 
Ein£liisse unansehnlich gewordene Schienen werden durch Anstreichen mit 
diinnem Gipsbrei aufgefrischt und beschadigte Stellen mit dickem Gipsbrei 
aufgebessert. 

3. Plastische Pappe. 
Zur Herstellung der Impragnir - Fliissigkeit werden 5 kg Kolophon 

mit 250 g Aether benetzt, mit 10 kg Spiritus iibergossen und unter 
Ofterem UmschiiUeln so lange bei Seite gestellt, bis Losung erfolgt ist .. 
Man filtrirt durch etwas Jute und bewahrt die Losung zum Gebrauch 
auf. - Zur Impragnirung nimmt man eine gute Lederpappe von del' 
Starke, von welcher etwa 80 Tafeln auf 50 kg gehen. Die gangbarsten 
Grossen, in denen die plastische Pappe Verwendung findet, sind 10 X 20, 
30 X 20 und 60 X 20 cm. Sind solche und nicht ganze Tafeln, die durch
schnittlich 60 X 100 cm messen, zu tranken, so bedient man sich glaserner 
Instrumentenschalen odeI' £lacher, viereckiger Emaillewannen, andernfalls 
muss man seine Zu£lucht zu einem gut verzinkten (d. h. nicht genagelten) 
Holzkasten nehmen. Metallkasten, also auch mit Metallblech ausgeschlagene 
Holzkasten werden von del' HarzlOsung sehr bald zerfressen. - Man legt 
die Pappe iiber Nacht in die Harzlosung, achtet dm'auf, dass nirgends 
Luftblasen un tel' den Tafeln zuriickbleiben und dass die Fliissigkeit, nach
dem sich dieselben vollgesogen haben, iiberal! die Pappen bedeckt und 
giesst am andern Morgen die Losung ab und in das Vorrathsgefass zuriick. 
Dann stellt man die Tafeln aufrecht in die etwas geneigte Schale, damit 
iiber£liissige Losung ablaufen kann. N achdem trocknet man an nur massig 
warm em Orte. Das letzte Trocknen fiihrt man langsam aus nnd schichtet 
zu dem Zwecke die Tafeln iiber einander und halt sie unter Druck, bis 
sie vollig ausgetrocknet und erhartet sind. Bei diesel' V orsicht werden 
sie glatt und werfen keine Wellen. Man darf auch nicht heiss trocknen 
oder die feuchten Tafein biegen, es blattern sonst Ieicht die einzeinen 
Papierlagen ab odeI' es entstehen Blasen. Die fertigen Pappen unterscheidclI 
sich von unimpragnirten im ausseren Ansehen nicht, niemals diirfen sie 
soviel Harz enthalten, dass sie eine gianzende Ober£lache haben. - Er
warmt man plastische Pappe iiber der Flamme, iiber Dampf oder im 
,v arm of en, so wird sie sehr schmiegsam und verharrt in diesem Zustand, 
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so lange sie heiss istj mit dem Abkiihlen gewinnt sie ihre vorherige Starrheit 
wieder. Man kann sie auch in heissem Wasser erweichen, doch dauert es 
dann Hingere Zeit, bis sie wieder vollstandig erhartet. 

Plastischer Filz. 

Er wird in derselben Weise und mit derselben Impragnir- Fliissigkeit 
hergestellt· wie plastische Pappe. Man wahlt einen dichten und fest.en, 
nicht zu diinnen, glycerin- und fettfreien Filz aus. Glycerin- und fett
haltiger Filz wiirde nul' mangelhaft odeI' garnicht erharten. Beide Beschwe
rungs- und Appreturmittel sind, wenn man keinen anderen Filz zur Hand 
hat, durch Auswaschen mit warmem Sodawasser, Spiilen mit reichlichem 
Wasser und Trocknen zu entferuen. Dann kann auch solcher Filz imprag
nirt werden. -

Celluloid· Binden . 
. Einen sehr leichten, elastischen und widerstandsfahigen Verband soll 

man durch Tranken von fertigen, geschnittenen und geputzten, lang gelegten, 
ziemlich dichten Mullbinden mit einer Losung von 1 Raumtheil Celluloid
Schnitzel in 3 Raumtheilen Aceton erhalten. Die Impragnirung ware 
mit der Wriugmaschine auszufuhrellj' getl'ocknet werden musste in einem 
luftigen Raume. Die grosse Feuergefahrlichkeit dieses Vel'bandmittels 
diirfte trotz del' sonst geriihmten guten Eigenschaften seiner allgemeinen 
Einfiihrung im Wege sein. 

Nachtrag. 

Ich bin lange zweifelhaft gewesen, ob ich die nachfolgenden Imprag
nirungen aufnehmen sollte oder nicht. Fur die Aufnahme del' ersten Ab
theilung derselben, der wasserdichten Materialien, war eine noch ziemlich 
naheliegende Berechtigung vorhanden, insofern als sie zur Herstellung von 
Eisbeuteln, uberhaupt als wasserdichte Verbandmittel Verwendung finden 
konnenj fUr die zweite Abtheilung war eine solche Entschuldigung nicht 
beizubringen j und doch habe ich mich entschlossen, ihre Herstellung zu 
beschreiben und damit uber den vorgeschriebenen Rahmen des Buches 
hinauszugehen, weil die Abschweifung eine nur kurze ist, hauptsachlich 
abel' weil diese Impragnirungen wohl in jeder Verbandstoff- Fabrik aus
gefUhrt werden und. weil dazu weder besondere Apparate odeI' Vor
richtungen, d. h. andere als zur Herstellung der bisher beschriebenen Im
pragnirungen erfol'derliche noch andere Chemikalien nothig sind, und die 
ganze Arbeit iiberhaupt genau dieselbe ist wie bei del' Impragnirung anti
septischer Verbandmittel. 

a. Wasserdicllte Materialien. 

Gewebe wasserdicht zu machen, kann in verschiedener Weise geschehen_ 
~ach welcher Methode man zu arbeiten hat, kommt darauf an, welchen 
Einflussen die Gewebe ausgesetzt werden sollen. 

Z (' 1 i S I Verbau(lstoif - Materialien. 14 
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I. Man macerirt den vorher in del' Warme getrockneten Stoff (ge
nahte Beutel aus unappretirtem Schirting zu Eisbeuteln) eine Stunde in 
einer lauwarmen Losung von 

1000,0 Ceresin, 
100,0 gelbem Wachs und 

25,0 venetianischem Terpenfin III 

5000,0 Benzin, 
lasst durch die Wringmaschine laufen und hangt zum Abdunsten glatt 
und breit auf. 

Oder man schmilzt im Wasserbade 
1000,0 Paraffin, 

100,0 gelbes Wachs und 
200,0 Mohnol 

zusammen, taucht die durch Warme getrockneten Stoffe in diese heisse 
Fettmischung so lange, bis sich keine Luftblasen mehr zeigen, wringt mit 
del' heissen W l'ingmaschine aus, glattet und Hisst erkalten. 

II. Man macerirt 10 Theile klein geschnittenes und gut ausgetrock
netes Kautschuk mit 80 Theilen Schwefelkohlenstoff und 20 Theilen Benzol 
einige Tage und setzt zu del' aufgequollenen Masse soviel Benzol, dass 
eine Losung von diinner Syrupkonsistenz erhalten wird. Man lasst einige 
Tage absetzen und kolirt durch getrockneten Battist. Die Losung wird 
mit del' erwarmten Pfiasterstreichmaschine auf den scharf getrockneten 
Stoff gestrichen. 

III. Man Hisst 100,0 guten Leim einen Tag in kaltem Wasser quell en und 
lOst die aufgeq uollene Masse in soviel kochendheissem Wasser, dass 600,0 
Losung erhalten werden. Die Fliissigkeit dal'f n i c h t gekocht werden. 
Man impragnirt kochendheiss mittels W l'ingmaschine, bangt glatt und breit 
in erwarmtem Raume zum Trocknen auf und zieht nachdem den impl'ag
nirten Stoff 

entweder durch eine koncentrirte Losung von doppelchl'omsaurem 
Kalium in kaltem Wassel' und belichtet ihn, 

oder durch kaufliches Formalin, 
oder setzt ihn in einem gesehlossenen Kasten den Dampfen des 

Formalins aus. - In allen drei Fallen wil'd del' Leim in Wassel' 
unlOslieh. 

IV. Man trankt die Gewebe mit einer heissen AlaunlOsung, 1 : 10, wl'ingt 
mit del' W ringmasehine aus, troeknet soweit, dass sieh del' Stoff noeh 
feucht anfiihlt und zieht dureh ein diinnes Seifenbad. 

I). Unvcl'bl'cnnliche Materialien. 
Die Bezeiehnung: Unverbrennlieh ist keine ganz zutreffende; die 

unverbrennlieh impragnirten Stoffe verbrennen, mit del' Flamme in Be
riihrung, trotzdem, allerdings langsam und ohne Flamme; mit del' Flamme 
ausser Beriihrung gesetzt miissen sie in kiirzester Zeit aufhoren zu glimmen. 
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1. Ohristbaum-Watte. 2000,0 technisch-rohes schwefelsaures Am
mon werden mit 18000,0 warmem Wasser iibergossen und unter U mriihren 
darin gelost. Man lasst eine Nacht hindurch ab?etzen und kolirt die ge
klarte Losung durch Flanell. 

Es ist durchaus unnothig, dass sie "blank" ist. 
Hiermit werden mittels Wringmaschine 10 kg ordinare, weisse, hydro

phile Watte getrankt, zweimaI durchgewrungen und auf Hiirden (eisen
freien) getrocknet. Hangt man die Watte auf, so muss sie haufiger um
gehangt werden, um ein Abfliessen der Losung und eine Anhaufung des 
sich ausscheidenden Salzes in den tiefer liegenden Schichten zu vermeiden_ 

II. Unverbrennliche Gewebe, besonders zarte, weisse werden in 
gleicher Weise flammensicher gemacht mit folgender Losung:· 

600,0 Borsaure, 
1500,0 Salmiak, 

200,0 Borax, gelost III 10 Liter Wasser. 
Oder man macht aus 

20,0 Weizenstarke mit Hilfe von etwas klleltem und der hinreichen
den Menge kochendem Wasser, 

500,0 Starkekleister und fiigt demselben eiIie Losung von 
100,0 gereinigtem schwefelsaurem Ammon und 

25,0 kohlensaurem Ammon und 
20,0 Borsaure in 

500,0 heissem Wasser hinzu und impragnirt mit der W ringmaschine_ 



Ftinfter Abschnitt. 

Die konfektionirten Verbandmaterialien. 

Die versehiedenen Verbandmaterialien, unimpragnirte, impragnirte und 
sterilisirte, sind entweder ohne weiteres gebrauehsfahig, wie Verbandwatte, 
J odoformgaze, steriler Mull etc., wenn sie direkt vom Vlies oder Stuck 
weg verbraueht werden, - oder sie haben sieh noeh den versehieden
artigsten Zubereitungen zu unterwerfen und mussen, ehe sie zu einem be
stimmten Zweeke Verwendung £lnden konnen, sei es als Tampon, als 
Binde etc., handlieh vorbereitet werden. Sie muss en , wie man sagt 
konfektionirt werden und gelten erst dann als vollgiltiges Verbandmaterial. 
V on ~olehen Zubereitungen solI in dem folgenden fiinften Abschnitt die 
Rede sein. -

A. Watte- Fabrikate. 

1. Watte in Pressrollen. 
Eine in letzter Zeit sehr in Aufnahme gekommene Form der Ver

bandwatte sind die Pressrollen, - und mit vollem Recht. Sie nehmen 
wenig Raum ein, sind leicht zu verpacken; sie lassen sich sowohl mit wie 
ohne Papiereinlage leieht auf- und abrollen; man kann der Rolle bequem 
jedes beliebige Quantum entnehmen, ohne das ubrige auseinanderfalten zu 
mussen, ohne es uberfiussig mit den Fingern. zu beruhren, ea zu be
schmutzen. Auch die Dosirung ist leicht auszufiihren, ein Umstand, der 
im Grosshandel von nicht geringer Bedeutung ist; denn rollt man Vliese 
von 250 oder 500 g Sehwere in ganzer Lange und Breite, und hat eine 
solche Rolle eine Lange von beispielsweise 70 em, so sind, da die Wieke
lung eine sehr gleiehmassige ist, je 7 em gleieh 25 resp. 50 g. Man 
kann die Rollen aueh leieht theilen, entweder mit einem grossen, reeht 
scharfen Messer (Tranehirmesser), das man sageartig hin und her zieht, 
oder mit einer einer Brotschneidemasehine ahnliehen Einrichtung, - oder 
im Grossen mit einem sieh naeh Art einer Kreissage schnell drehenden 
Kreismesser. -
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Eine Watte-Wickelmaschine von einfachem und erprobtem System ver
anschaulicht die folgende Figur. 

Fi&;. 9. Watlc- \Vitkelmasch ine. 

Die Konstruktion ist solid, del' Mechanismus einfach und, was die 
Hauptsache, del' Druck ist ein gleichmassig vertheilter, - eine Bedingung, 
die an anderen ahnlichen Maschinen angebrachte Federn zur Druck
erzeugung niemals erfiillen. - Auf dem kraftigen, holzernen Tisch be
finden sich zwischen zwei eisernen Seitenstandern mit polirten, kreisrunden 
Innenflachen, den Tragern der Wellenlager, als Haupttheile del' Maschine 
die auf del' Unterseite polirte Druckplatte b, welche, auf besonderen 
Tragern ruhend, nul' durch ihre eigene Sch were auf die Welle resp. Watte
rolle driickt und durch abnehmbare Schienen beliebig beschwert und er
leichtert werden kann, ferner die auf del' Oberflache polirte untere Druck
platte a, welche durch die Gewichte d gehoben und entgegen diesem 
emporstrebenden Drucke von der Welle in dem J\llaasse, als ihr U mfang 
durch aufgewickelte Watte zunimmt, niedergedriickt wird und endlich die 
zweitheilige, polirte Welle, c. Diese, sowie die Druckplatten miissen genau 
in der Wasserwage liegen und sich iiberall beriihren. Die Welle ist, wie 
ich schon sagte, zweitheilig und, wenn zusammengelegt, cylindrisch, sie 
bildet dann einen der Lange nach gespaltenen, runden Stahlstab, dessen 
beide Halften nach je einem Ende zu verjiingt sind. Diese Einrichtung 
ermoglicht es, dass sich beide Wellenstabe leicht aus del' Watterolle 
herausziehen lassen. Das stark ere Ende jeder Wellenhalfte tragt. einen 
Drehling, die schwacheren Enden werden von ersteren in den Lagern der 
Seitenstander festgehalten. 

U m nun mit del' Maschine Watte zu wickeln, wird die untere Druck
platte soweit niedergedriickt, dass die Wickelstabe beiderseits durch die 
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I.Jager gefuhrt werden konnen. Der Anfang des Wattevlieses wird zwischen 
die Stabe gelegt nnd es werden die Stabenden in die Lager eingeschoben. 
Dadurch wird der Stab, als ganzer, zusammen und die Watte festgehalten. 
Die obere Druckplatte wird dann niedergelegt, eventuell ihr Gewicht ver
mehrt oder vermindert und beide Drehlinge in der Pfeilrichtung gedreht. 
Das gleichmassig glatte Einlaufen der Watte wird geregelt, indem man 
die Vlieskante besUindig gegen die Seitenstander heranzieht; hierdurch 
erreicht man ausserdem, dass die Endflachen der Rolle scharf werden. 
Es ist klar, dass sich Rollen mit glatten Endflachen nur dann erzielen 
lassen, wenn die Breite des Vlieses gleich dem Abstande zwischen den 
Seitenstandern der Maschine ist. Gegen das Ende des Vlieses Hisst man 
einen Streifen Packpapier von der Breite desselben mit einlaufen. 
Dieser Streifen hat eine solche Lange, dass er die Watterolle etwas 
mehr als einmal umgiebt. ·1st sein Ende zuvor mit heisser, dunner Leim
losung bestrichen, so hat man so fort fur die WatteroUe eine billige Schutz
hulle, die nur auf den Stirnseiten offen ist und ausserdem verhindert, dass 
sich die Watte von selbst aufrollt. - Man schlagt die obere Druckplatte 
zuruck, zieht die Wickelstabe nach beiden Seiten heraus, - und sofor~ 
hebt die untere Druckplatte die Watte selbstthatig aus der Maschine in 
die Rohe. Man kann auch mit Leichtigkeit 4-5 Vliese aufeinanderrollen. 
J e schwerer die obere Druckplatte ist, und je grossere Gewichte die untere 
heben, um so fester rant die Rolle aus. Bei je 20 Kilo nnterer Be
lastung arbeitet die Maschine ohne jede Anstrengung fUr die Bedienung 
RoHen, die bei 500 g Gewicht nur 7 em Durchmesser haben, so dass jede 
einzelne Wattelage auf ca. 2 mm zusammengedruckt ist. Beim Gebrauche 
nimmt die Watte noch unter den Handen ihre fruhere Lockerheit wieder 
an. Bedingung fur ein tadelloses Arbeiten der Maschine ist nur, dass 
die genannten Hauptarbeitstheile genau wagerecht laufen. 

2. Plissirte Watte. 
Plissirte, faltenformig hin und hergelegte V erband watte oder Gewebe 

haben sich hauptsachlich aus dem Grunde so schnell eingefuhrt, weil diese 
Packung noch mehr als die in Rollen die Moglichkeit bietet, den Auf
bewahrungskasten ein beliebiges Quantum zu entnehmen, ohne den weiteren 
Vorrath beruhren oder gar aus dem Kasten herausnehmen zu mussen. 
Dass die Watte noch ausserdem etwas gepresst wird und dadurch weniger 
Raum beansprucht, ist nur ein weiterer V ortheil. Eine kleine Form zum 
Plissiren und Pressen der Watte, auch der Stoffe, fuhrt die folgende 
Zeichnung (Fig. 10) vor. 

Die Form A, die Stabe B 1 u. 2 und der Deckel D sind aus glattem, 
hartem Holze hergestellt. Die Grundflache von A zeigt bei a, a ... , in 
der Mittellinie des Bodens genau senkrecht gebohrte Locher. in welche 
die dunn en Enden der heiden Rundstabe B 1. n. 2 passen, so dass sie, wenn 
eingesteckt, genau senkrecht stehen. Sie dienen als Widerhalt fUr die 
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Theiler C, welehe aus polirtem Zinkbleeh oder aus Pressspahn gesehnitten 
sind und VOl' allen Dingen sehr glatt, aueh an den Randern, sein mussen. 
1hr Aussehnitt muss stets den Staben fest anliegen. Je naehdem man 
letztere in das erste oder zweite Bohrloeh einsteekt (man kann deren aueh 
mehr anbringen) werden die Plissefalten langer oder kurzer. Man kann 
also mit einer und derselben Form Falten von untersehiedlieher Lange 
pressen; die Lange des Wattestreifens kann beliebig sein. Will man 
Wattestreifen von versehiedener Breite plissiren, so ist es rathsamer, 

Fig. 10. PlissiI-· Ulld P=:.ckform. 
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Fif{- ll . Plissir- ulld PackfOl'I11, gel1i1lt. 

Formen in verserueaenen nren;en zur nana zu naoen, Wle man ja aueh 
fUr die zahlreiehen Grossen der gewohnlichen Wattepaekete besondere 
Packformen verwendet. Es arbeitet sieh so schneller, als wenn man flir 
aIle Breit.en nul' eine Pressform hat. Zu ermoglichen ist das sehr leicht; 
es ist nur nothig, dass ein e Seitenwand verstellbar gemacht wird, wie 
bei del' Bindenwickelmaschine. In dem Faile muss en abel' noch Locher 
ausserhalb del' Mittellinie des Bodens angebracht werden und es mussten 
verschieden breite Theiler vorhanden sein. Es ist ubrigens nicht durchaus 
nothwendig, dass del' Wattestreifen die Breite del' Form hat, er kann 
recht gut schmaleI' sein, nul' werden dann keine so gleichmassigen Seiten
Haehen erzielt. - Man schneidet die Watte in Streifen von erforderlicher 
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Breite und Lange, legt von links nach recht.s eine Lage Watte (oder Stoff) 
auf den Boden der Form, darliber, ebenfalls von links nach rechts, den 
ersten Theiler, legt die zweite Lage Watte in entgegengesetzter Richtung 
und zieht hierbei den ersten Theiler fest gegen den link en Stab; man legt 
den zweiten Theiler von rechts nach links ein u. s. w. Den Schluss bildet 
del' Deckel D; man drlickt ihn kraftig nieder und befestigt ihn in diesel' 
Lage durch die Ketten E 1 u. 2 an 8eitwarts aus dem Boden del' Presse 
hervorragenden Stiften. Die Ketten sind in der Mitte durch eine Schnur 
verbunden, welche um weniges langeI' als die Form breit ist. Die Figur 11 
stent die Presse in geflilltem Zustande VOl'. 

Man entfernt sofort nach der Beschickung die Stabe, dann auch die 
Theiler, einen nach dem andern. Da sie glatt und dlinn sind, so lassen 
sie sich herausziehen, ohne die Wattelagen einzureissen, und man hat 
sie und die Stabe flir eine zweite Form frei. Wahrend man diese flint, 
pre sst die erste; dann erst nimmt man auch den Deckel von der ersten 
Presse, heht odeI' schiebt die Watte heraus und verpackt sie weiter. 

3. Watte-Filz. 
Urn in Verbandtaschen flir Aerzte etc., in Verbandkasten odeI' in 

Verbandpackchen fiir Militar, Sportsleute etc. in moglichst kleinem Raume 
eine moglichst grosse Menge Verbandwatte unierbringen zu konnen, hat 
man versucht, dieselbe unter sehr hohem Druck so zu pressen, dass sie 
einer diinnen Filztafel gleicht. Und sie behalt in del' That auch nach 
Aufhebung des Druckes die Dichte, filzartige Beschaffenheit, nimmt jedoch 
das urspriingliche, lockere Geflige sofort wieder an, wenn sie gerieben oder 
benetzt wird. Man kann zum Pressen jede beliebige Presse benutzen, 
wenn sie nul' kraftig ist. 1m Grossen bedient man sich del' hydraulischen 
Presse. Man schneidet die Watte in Tafeln von del' Grosse del' Press
bretter, legt zwischen jede Lage einen Pressspahn und presst mit lang
sam vermehrtem Druck, bis die Presse nicht mehr zieht und lasst sie 
libel' Nacht in diesel' Lage. - Man bewahrt den Watte-Filz am besten 
zwischen den Pressspahnen unter gelindem Druck in gut schliessenden 
Kasten und trockenem Raume auf. 

4:. Scheid en-Tampons. 
a. Konische. Aus reiner Verbandwatte, aus Borsaure-, Sublimat

odeI' Salicylsaurewatte hergestellte, etwa 4 cm hohe, konische Cylinder mit 
2,5 cm im Durchmesser haItender Grundflache, wahrend das spitz ere Ende 
nur 2 cm im Durchmesser misst. Del' Tampon ist im unteren Drittel mit 
einem kriiftigen, weissen Faden umschlungen, del', durch das Innere hin
durchgeflihrt, in del' Mitte del' Grundflache ausmlindet, aus diesel' 10 bis 
15 cm hervorragt und in p.inem Knoten endigt. Das Wattematerial solI 
nul' bestes, langfaseriges sein und eine glatte, zusammenhangende Ober-
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f111ehe zeigen. - Diese Tampons werden haufig zu einem Preise angeboten, 
del' kaum die Materialkosten, viel weniger die Arbeitskosten deekt, und 
es diirfte sieh lohnen, solehe Fabrikate auf das Innere zu untersuehen. 
Wenn es ja wohl aueh Versehwendung ware, ganze Vliese zu ihrer Her
stellung zu zersehneiden und sie aus einem Stiiek zu arbeiten, und es 
durehaus angeht, im Innern sonst nieht verwerthbare Abfalle zu benutzen, 
so sollten diese doeh stets aus tadellosestem Material bestehen. - Man 
nimmt eillen Streifen Watte von 4 em Breite und 20-30 em Lange, 
sehragt die eine Langsseite, welehe die Spitze bilden solI, dureh Abzupfen 
etwas ab, - oder man nimmt einen diinneren Flor Watte von denselben 
Dimensionen und belegt ihn naeh dem Fussende hin mehr, naeh dem 
!Copfe zu weniger, abel' gleiehmassig mit guter Abzupfwatte, - und roUt 
das Ganze nieht zu locker und nieht zu fest auf, den Schluss absehragend 
und einsehlagend. Man zieht mit del' Nadel einen del' in erforderlieher 
Lange zugesehnittenen und einerseits verknoteten Faden von del' Mitte 
del' Grundflaehe ausgehend in schrager Riehtung dureh den Tampon, dass 
del' Faden in ein Drittel Hohe seitwarts ausmiindet, sehlingt dieses Ende 
urn den Tampon und verknotet ihn. Dann zieht man von unten den 
Faden an, dass sieh die Schlinge etwas in die Watte einschniirt. 

b. Gloekenformige. Sie haben ganz die Gestalt del' Rauehfanger 
libel' den gewohnliehen Hangelampen, einen Durehmesser von 6-8 em und 
werden iiber einer entsprechenden Form mit del' Hand ausgearbeitet. 
Del' Faden tritt aus del' Mitte del' Wolbung hervor und ist, damit e1' 
nieht ohne Wei teres herausgezogen werden kann, im Innern des Tampons 
urn ein Bausehehen Watte gesehlungen. - Ueber das Material gilt das
selbe wie von den vorigen. 

5. Speicbel-Tampons (Mund-Tampons). 
Es sind aus reiner, langfaseriger Verbandwatte hergestellte, feste, 

glatte, nieht fasernde Wattecylinder von 8-12 mm Durehmesser "und 30 
bis 50 mm Lange. - Zu ihI'er Herstellung sind erforderlieh ein 8ehr 
sauberes, glattes Brett aus hartem Holze, 50-70 em im Geviert, das man 
n ur zu diesem Zweek verwendet, als U nterlage, ein Rollbrett von 50 em 
Lange, wie es zum PflasterroUen gebrauehlieh ist und ein runder, 50 em 
langer, polirter Holzstab von 4 mm Durehmesser; mit einer holzernen 
Strieknadel kann man sich reeht gut behelfen. - Man breitet auf der 
Unterlage eine etwa 40 em breite, diinne, eventuel! dureh Theilen ver
diinnte Wattetafel aus. Die Lange derselben riehtet sieh naeh del' Starke 
del' Wattetafel wie naeh del' Starke des herzustellenden Tampons. Anfang 
und Ende del' Watte (nieht die Seiten!) werden dureh Abzupfen bis zum 
Auslaufen in einen diinnen Flor verjiingt. Man legt den Anfang der 
vVatte urn die Holznadel, rollt auf und zieht die Nadel heraus. Dureh 
langere Zeit fortgesetztes N aehrollen mit dem Rollbrett, immer in der-



218 Watte- Fabrikate. Stoff - Fabrikate. 

selben Richtung und unter allmahlich verstarktem Druck, verdichtet sich 
die WaUerolle nach und nach und nimmt eine gleichmassig runde und 
feste Form an. - Man befeuchtet nun mit einem breiten Pinselstrich 
uas U nterlagsbrett ein wenig mit einer frisch bereiteten, jedoch abgekiihlten, 
diinnen Gelatillelosullg, - ~2 Tafel Gelatine auf 500 g kochendes Wasser, 
- roUt den Wattecylinder einmal dariiber hin und trocknet an einem 

warmen Orte. Von del' Gelatineliisung darf ja nicht zu viel genommen 
werden, nnl' soviel, dass sich die aussersten BaumwoUefasern nassen und 
anlegen, nicht soviel, dass die Oberflache nach dem Trocknen glanzt. 
Dann schneidet man die Rolle mit del' Scheere in die gewiinschten Langen. 
Die Tampons sind sehr trocken aufzubewahren. 

6. Ohren.Tampons. 
20-25 mm hohe Kegel aus reiner Verbandwatte odeI' Borsaurewatte, 

mit 4 mm im Durchmesser haltender Basis, von del' Spitze bis zum Fusse 
umschlungen und zusammengehalten von einem in Schraubenwindungen 
sich kreuzenden Faden, del' gegen die Basis hin durch das Innere geht 
und aus del' ]~'litte derselben etwa 30 mm hervorragt. - Man schneidet 
aus einer halbirten Wattelage von gewohnlicher Starke ein kreisfiirmiges 
Stiick von 4 -5 cm Durchmesser und schragt den Kreisumfang etwas ab; 
dann theilt man durch zwei senkrecht zu einander ausgefUhrte Schnitte 
den Kreis in vier gleiche Theile. J eder Abschnitt giebt einen Tampon. -
Man wickelt, mit einer del' geraden Seiten beginnend, senkrecht zu del' 
anderen geraden, fest iiber eine diinne, stahlerne Stricknadel, legt den 
Faden um und entfernt die Nadel. 

B. Stoff-Fabrikate. 

1. Kompressen. 
Unter del' Bezeichnung "Kompressen" werden zusammengefasstaUe 

aus gebleichtem Mull, aus impragnirten Gazen, aus Lint, Kambric und 
Leinen geschnittenen und gestanzten, viereckigen, ovalen odeI' sonstwie 
geformten Lappchen von verschiedener Grosse. - Del' Versuch, die ge
wohnlichen, viereckigen Kompressen im Grossbetriebe zur Ersparniss von 
Zeit und Arbeit und zur Verbilligung del' Waare aus mehreren hundert 
Lagen Stoff mit del' entweder fUr senkrechten odeI' bessel' diagonal en 
Messerschnitt eingerichteten Stoff-Schneidemaschine auf einen Hub zu 
schneiden, darf als missgliickt angesehen werden. Ein vielbeschaftigter 
Arzt wird auf solche Art geschnittene Kompressen stets zuriickweisel1. 
Und mit Recht, denn die einzelnen Stofflagen werden bei diesem Ver
fahren sowohl durch die zum Festlegen derselben sich nothig machencle 
Pressung, als noch mehr durch das Messer so stark zusammengedriickt, 
dass die allerdings sehr sauberen Schnittflachen vollstanclig mit einander 
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verkleben und sehr schwierig zu trennen sind, ein Uebelstand, del', 
wenn er nicht VOl' del' Abgabe beseitigt wird, den Arzt sehr behindert. 
Unel wollte man selbst zuvor die einzelnen Kompressen trennen und um
legen, so wurde ihre glatte Lage veri oren gehen, die saubere Schnittfiache 
ausfransen, - kurz, die ganze Eleganz schwinden und ausserdem eine 
solche Menge Arbeit verursacht werden, dass dadurch die durch den 
Massenschnitt erzielte Zeitersparniss mehl' als aufgehoben wurde. - Man 
stellt die Kompressen bessel' in folgender Weise her. Man schneidet mit 
del' Bindenschneidemaschine von del' Stoffrolle Binden von 25 und mehr 
Meter Lange und solcher Breite, wie sie die Kompressen aufweisen sollen, 
wickelt hiervon auf ein entsprechend grosses, polirtes Zinkblech - im 
Kleinen auf einen Pappenkarton, - mit abgerundeten Kanten so viele 
Touren, als man Kompressenlagen auf einmal erhalten, will und schneidet 
die geschlossenen Seiten mit del' Scheere oder noch bessel' mit dem Messer 
auf. Man erhalt so recht saubere, kaum ausgefranste und jedenfalls nicht 
aneinander haftende Schnittfiachen, sowie glatte Lagen, die beim Gebrauch 
leicht zu trennen sind. Die Arbeit geht auch recht fiott von statten, 
wenn man nicht die Stoffrolle um die Blechform, sondel'll umgekehrt diese 
um den auf del' Tischplatte sich abrollenden Stoff wickelt. - Mit irgend 
einem Antisepticum impl'agnirte, antiseptische Kompressen, - es werden 
besonders solche aus Sublimat- und Jodoform-Gaze gefragt, - werden 
niemals aus solchen fertigen Gazen geschnitten, son del'll es werden stets 
die geschnittenen Mull-Kompressen getrankt etc., damit die fertigen Prapa
rate nicht langeI' als unbedingt erforderlich ist, del' Luft, del' Beruhrung 
mit Menschenhanden und den zersHirenden Einfiussen einer umstandlichen 
Arbeit uberhaupt ausgesetzt zu werden brauchen. 

Augen-Kompressen, viereckige, 4 X 5 cm messend, werden in gleicher 
Weise aus Binden geschnitten und ovale, von 3,5: 5 cm Durchmesser aus
gestanzt. U m hierbei zu vermeiden, dass die Schnittrander zusammen 
kleben, legt man zwischen die einzelnen Stofflagen glattes, dunnes und 
farbiges Papier, um die einzelnen Lagen leicht von einander zu unter
scheiden und stanzt dann aus. Man dispensirt diese Kompressen mit 
del' Papier-Zwischenlage, gebundelt zu 10, 25, 50 odeI' 100 Stuck. 

2. Dreieckige Tiicher (Arm-Tragtiicher). 
Aus dunn em , abel' recht dichtem Rohmull (Kaliko, Nessel) oder aus 

eben solchem schwarz;gefarbtem, baumwollenem odeI' halbseidenem Gewebe 
hergestellte, ungesaumte odeI' gesaumte Verbandtucher von del' Form eines 
rechtwinkeligen Dreiecks. Man fertigt sie gewohnlich in zwei Grossen, 
als kleine und grosse; letztere durchschnittlich 90 X 90 X 128 em, erstere 
halb so gross, also 64 X 64 X 90 em, richtet sich beim Zuschneiden der
selben indessen im Allgemeinen nach del' Breite des Stoffes. 1st diese 
90 cm, so schneidet man auch von del' Lange 90 cm ab, halbirt das 
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Quadrat dureh einen diagonalen Sehnitt zu zwei grossen Tiiehern und 
diese dureh eine Senkreehte in der l\1itte der Diagonale zu je zwei kleinen 
Tii.chern. - Urn dem Laien die vielseitige Verwendbarkeit der Dreieek
tlicher zu veranschaulichen, werden diejenigen aus Rohmull fabrikmassig 
mit Abbildungen bedruckt, welche etliche Person en mit von Dreiecktiichern 
fixirten Nothverbanden an allen moglichen Korpertheilen und in den ver
sehiedensten Stellungen zeigen. Diese Tiieher sind sehr anschaulich, in
struktiver als die beste Gebrauchsanweisung; sie solIten wenigstens in 
€inem Exemplar in jedem Laien-Verbandkasten oder Verbandpaekehen 
vorhanden sem. 

3. Armbinden (Samariter. Armbinden). 
Gesaumte Streifen aus unappretirtem Schirting oder Hemdent.uch 

(Renforee) von 12 cm Breite und um 45 em Lange mit aufgenahtem 
roth en Kreuz. Sie dienen natiirlich nieht Verbandzweeken, sondern nur 
zur Kenntlichmaehung der Samariter, Krankentrager etc. in gewohnlichen 
und des gesammten Aerztepersonals etc. in Kriegs-Zeiten. Die Armbinde 
wird mit zwei kleinen lackirten oder stahlvernickelten Sieherheitsnadeln 
abgegeben. Sie wird damit am Rockarmel befestigt. Es ist das praktiseher, 
als die Binde mit Haken und Oesen oder mit Knopfen und Knopflochern 
auszustatten, da diese nur ausnahmsweise passrecht sind und dann ver
setzt werden miissen, ausserdem ei n e Sicherheitsnadel doch benutzt werden 
muss, um die Binde an den Rockarmel zu heften, damit sie sich nicht 
versehieben kann. 

4:. Ohren.Tampons. 
N eben den aus Watte hergestellten Ohren -Tampons sind noch solche 

aus Lint und Borsaure-Lint gefertigte und aus festem, gewebtem Rund
docht, mit und ohne Borsaure impragnirt, im Gebrauch. - Die zuerst 
genannten werden genau in derselben Weise wie Watte -Ohren-Tampons 
gewickelt; man schneidet aus Lint oder Borsaure-Lint ein kreisformiges 
Stuck von etwa 5 em Durchmesser, theilt es in vier gleiche Theile und rollt 
sie, von einer der beiden geradlinigen Seiten ausgehend, fest auf. Man 
befestigt die Tom'en mit einem Fadenstich durch den Grund des Tampons. 
Ein 30 mm lunges verbleibendes Fadenende erleichtert das Herausziehen 
des gebrauchten Tampons aus dem Gehorgange. - Den hydrophilen und 
gebleichten, unimpragnirten oder impragnirten Docht zerschneidet man 
einfach in Stiicke von 20-25 mm Lange und zieht durch das eine Ende 
einen 30 mm hervorragenden Faden, den man verknotet. 

5. Rollbinden. 
Es lassen sich vier Grundformen der Rollbinden unterscheiden, 

a) solche mit gewebter, fester Kante, 
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h) schlauchformig - gewebte, also geschlossene, 
c) maschinell aus Rollenwaare geschnittene und 
d) mit del' Hand yom Stiick gerissene. -

a) mit gewebter, fester Kante. 
AIle Arten Mull-, Kaliko-, Kambric- und SeidenabfaIl-Binden werden 

ausser mit loser auch mit fester Kante, Leinen- und Tricot-Binden nul' 
mit fester Kante fabricirt. Sie werden maschinell in derselben Weise wie 
breite Stiickwaare gewebt und kommen in Langen von 100 Metern und 
dariiber in den Handel. Es eriibrigt nul', sie in die gebrauchlichen I~angen 
von 5 und 10 Metern abzutheilen, eventueIl mit Bandern zu versehen und 
wieder aufzurollen. Dies geschieht mit del' Binden- Wickelmaschine, 
die in del' folgenden Zeichnung abgebildet ist. 

Die kleine Mas chine , deren Einrichtung 
ohne weitere Erlauterung del' Zeichnung 
deutlich zu ersehen, ist bis auf die eiserne, 
vierkantige, nach dem Ende zu etwas vel'
jiingte Welle c und die eisernen Stellringe 
auf den in del' Riickwand eingeleimten Rund

~~===~===~ stab en a und b ganz aus hartem Holz. Die 
Stellringe dienen zum Festlegen del' vorderen, 

Fig. 12. Binden-Wickelmaschine. H' 
auf Schlitten verschiebbaren Langsseite. ler-

durch wird ermoglieht, auf einer und derselben Maschine Binden VOll 

verschiedener Breite zu wickeln. - Die Binde wird ii bel' den rechten 
Stab weg, unter den Drehling durch, von unten links urn den linken Stab 
und von unten rechts urn den Drehling gelegt und nun gewickelt, wahrend 
man die Binde mit del' anderen, freien Hand straff anzieht und lenkL 
Die Fiihrung del' Binde urn die Stabe hat den Zweck, dass sie glatt und mit 
del' zur festen Wickelung erforderlichen Spannung auf die Welle lauft. 
1st die Binde aufgerollt, del' Drehling herausgezogen, so wird del' Schluss 
derselben eingeschlagen und bei schmaleI' mit eine r, bei breiter mit zwei 
Stecknadeln odeI' statt diesel' mit einer kleinen Sicherheitsnadel befestigt. 
Sie dient zugleich beim Anlegen eines Verbandes zur Fixirung del' Binde. 
Lackirte odeI' stahlvernickelte sind den gewohnlichen Sicherheitsnadelu, 
die leicht Griinspan absetzen, vorzuziehen. - In gleicher W eise werde~ 
ausser Mull-, Kaliko- und Kambrie-Binden die Tricot-, Strumpfschlauch-, 
Leinen- und Seidenabfall-Binden behandelt, jedoch el'hiilt letztere Kategorie 
auch haufig noch ein Paar Bindebander aus leinenem Gewebe von 40-50 cm 
Lange und del' Binde entsprechender Breite. Es ist durchaus verkehrt, -
wie das zur Ersparniss einer odeI' zweier Steeknadeln, aus Unachtsamkeit 
odeI' Unkenntniss so oft geschieht, - die mit Bandern konfektionirten 
Bindenso aufzuwickeln, dass die Bander den ausseren Anfang del' Roll
binde bilden und urn sie herum geschlungen sind, sie gehoren an das 
inn ere Ende del' Binde, denn sie kommen erst dann zur Verwendung, 
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wenn die ganze Binde abgewickelt ist. Es mag das mancher fUr eme 
ganz nebensachliche Kleinigkeit halten, dennoch wissen Arzt und Publikum 
solche zu wiirdigen. 

b) Schlaucltformig gewebt. 

Die fabrikrnassige Herstellung ,diesel' Binden habe ich unter Trikot
schlauch ausfUhrlich beschrieben. 1m Grossen werden sie nul' nach Ge
wicht gehandelt. Bei del' Besprechung del' Fabrikation habe ich schon 
darauf aufrnerksam gemacht, dass infolge des Verkaufs nach Gewicht auf 
ktinstliche Beschwerung, wobei Feuchtigkeit besonders in Betracht kommt, 
aufmerksam zu fahnden ist. Breite und Lange diesel' Binden sind in ge
dehntem Zustande zu messen. Dispensirt werden sie fast nul' mit Bandern, 
und gilt tiber die Konfektion dasselbe wie bei den vorigen. 

c) Mascllinell aus Rollenwaare gesclmitten. 

Sie werden auf eigens konstruirten Maschinen, deren es verschiedene 
Systeme giebt, geschnitten und gleichzeitig gerollt. Die nachstehende 
Skizze veranschaulicht eine derartige Maschine fUr grosste Massenfabrikation. 

F ig. i. 3. BindclI ~ Schnclde- ulld \V1ckel - Maschil1e. 

Von del' Stoffrolle linker Hand lauft del' Stoff tiber die abgerundete 
Seitenkante eines holzernen Kastens, welcher aIle Maschinentheile aufnimmt, 
um die hOlzerne, in festen Bronzelagern laufende Messwalze a. Sie hat 
genau 500 mm Umfang und ist auf demselben mit kleinen Dornen versehen, 
damit del' Stoff nicht, ohne die Walze zu drehen, gleiten kann. Mit del' Zahl
walze steht ein Raderwerk in V erbindung, das nach mehrfacher U eber
tragung einen Zeiger dreht, del' sich genau einmal um seine Axedreht, 
wenn die Zahlwalze 10 Umdrehungen macht, also 5 m Stoff vorwarts be
wegt. Del' Zeiger markirt auf einem Zifferblatt jedes halbe Meter, das 
die Zahlwalze zuriicklegt und zeigt, indem er den hebelartigen KlOppel 
einer Glocke auslost, durch ein Glockenzeichen an, wenn 5 m Stoff ab
gerollt sind. Von del' Zahl walze lauft del' Stoff tiber den Breithalter b, 
einen oben abgerundeten Hartholzbalken, del' von del' Mitte ausgehend, 
nach vorwarts und beiden Seiten hin geriffelt ist. Dadurch wird del' Stoff 
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angewiesen, auf seinem ferneren Wege sich nach aussen zu ziehen. Er 
passirt nun die Spannwl\lze c, eine polirte Eisenwelle oder mit polirtem 
Eisenmantel iiberzogene Holzwalze. Sie ist in offen en , hohen Lagern auf 
und ab beweglich und regulirt durch ihre Eigenschwcre die gleichmassige 
Spannung des Stoffes in der Langsrichtung. Ueber ein'e Fiihrungsleiste d 
gelangt er vor die verstellbaren Messer e, wird von ihnen getrennt und 
nun von der aus zwei Wickelstaben, ahnlich denen der Watte-Wickel
mascbine, bestehenden Welle g aufgewickelt. Sie ist mit dem Drehling f 
durch Zahnrad-Uebertragung und ausserdem mit einem grossen Schwung
rad verbunden. Letzteres erleichtert und regulirt den Gang del' Maschine. 
- Sobald die gewiinschte Lange Binden geschnitten und aufgewickelt ist, 
werden die bisherigen Wickelstabe ausgeschaltet, indem sie auf das letzte 
Lager h, rechts, gelegt werden; del' Stoff wird dann zwischen ain Paar 
Reservewickelstabe geklemmt, dadurch, dass man den einen von links 
unter, den andern von rechts iiber den Stoff hin in die ersten Lager legt. 
Bei elastischem Stoff, wie appretirter Gaze, wird jede Bindenrolle nun 
provisorisch mit einer Stecknadel geheftet, bei weichen Stoffen ist das 
nicht nothig, da die Binde sich nach der Trennung vom Stoff nicht von 
selbst aufrollt; dann trennt man die gerollten Binden mit einem Scheeren
schnitt zwischen den beiden Paaren Wickelstaben und zieht diese nach 
beiden Seiten hin heraus. 

Die Schnittflachen del' Binden sind wohl sehr scharf und glatt, trotz
d~m mii.ssen sie nachgeputzt werden. Es lock ern sich die aussersten Kett
faden und sie laufen von einer Bindentour in die andere. J e scharfer die 
Messer del' Maschine, umso weniger ist nachtraglich an den Binden zu 
putzen; appretirte Gazebinden bediirfen selbstredend gar keiner Nachhilfe, 
da Schuss und Kette mit einander verkleistert sind, die Kette sich also 
nicht losen kann. Sehr wenig Nacharbeit erfordern Kambricbinden und 
sehr dichte Mullbinden: mehr die Mittelsorten und 8ehr sorgfaltige die 
lockeren Gewebe. Das Putzen kann gar nicht 80rgfaltig genug ausgefi.i.hrt 
werden; nichts ist unangenehmer, als wenn sich beim Gebrauch del' Binden 
die Aussenfaden verwirren und das weitere Abrollen erschweren; bei 
ordnungsmassig vorgerichteten Binden darf das nicht vorkommen. Sie 
sauber zu putzen, ohne mehr Faden als unbedingt nothig ist, zu beseitigen, 
erfordert grosse Uebung. Auch bei diesen maschinell geschnittenen Binden 
werden die Enden eingeschlagen und mit einer oder zwei Stecknadeln 
oder mit einer kleinen Sicherheitsnadel befestigt. - Impragnirte Binden, 
zu denen immer maschinell geschnittene, geputzte und lang gelegte Binden 
genommen werden soUten, werden nicht vollstandig getrocknet, sondern 
noch etwas feucht mit der kleinen Wickelmaschine gerollt, an den Enden 
eingeschlagen, aber nicht mit N adeln geheftet, sondern so fort einzeln in 
Wachspapier oder Sefdenpapier eingeschlagen. Ueber ihre Aufbewahrung 
gilt dasselbe, was bei den betreffenden Gazen gesagt ist. 
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d. Mit der BaRIL yom Stuck gerissen. 

1m Grossbetriebe sueht man moglichst alle Binden maschinell zu 
schneiden, weil die Schnittflache stets sauberer ist, als die Reissflache, und 
die Wickelung der Sehneide- und Wickelmaschine gleichmassiger ansfallt, 
als die von del' Hand und VOl' Allem auch wegen der grossen Zeit
ersparniss. Einzelne Bindenstoffe werden indessen nicht in Rollenwaare, 
sondern nul' in Stiicken von 40-60 m fabricirt und es lohnt sich nicht, 
dieselben erst aufzurollen j ausserdem ist aueh del' Verbrauch mancher 
Binden ein verhaltnissmassig geringer und ihre Massenfabrikation aus
geschlossen. So sind es denn im Grossbetriebe hauptsachlich nur Flanell
binden, welche noch gerissen werden. Sie lassen aich leicht und gut 
reissen, brauchen nieht nachgeputzt zu werden und sind mit del' kleinen 
Handwiekelmaschine zu rollen. - Battist-, extradichte und die gangbarsten 
Mull- odeI' Kalikobinden zu reissen, gelingt nach einiger U ebung, weniger 
dichte Binden diesel' Art gut zu reissen, erfordert schon recht viel U ebung 
und Geschicklichkeit, und mullartige Gewebe, die weniger als 12 X 10 
Faden im Quadratcentimeter enthalten, sind nicht mehr zu reissen. Wie 
bei allen Handfertigkeiten, giebt es auch hier kleine Kunstgriffe, unter 
deren Benutzung die Arbeit leichter von Syatten geht. Zunachst schneide 
man mit del' Scheere die ganze Breite des Stoffes nach del' Bl'eite del' 
Binden ein, und zwar seien die Schnitte so tief, dass man die einzelnen 
Abtheilungen mit den vollen Handen fassen kann. Sodann reisse man 
nicht von links nach rechts odeI' umgekehl't eine Binde nach del' ander~n 
hel'unter, sondern man tl'enne den Stoff jedesmal in del' ThtIitte, so dass 
man stets in del' link en Hand soviel Stoff zu fassen hat, als in del' l'echten 
und ferner miissen beide Hande immer in gleicher Entfernung von dem 
Punkte, wo del' Stoff reisst, sein. - Arbeitet man so, dann wird man 
sichel' tadellose Binden erzielen und nicht viel nachzuputzen haben, unel 
die Fransen werden auf das kiirzeste Maass beschl'ankt bleiben. - Alle 
gerissenen Binden werden wie die geschnittenen konfektionil't. - Appl'e
tirte Gazebinden lassen sich in gerolltem Zustande ohne Wei teres mit 
einem schal'fen Messer theilen. 

Impl'agnil'te Binden sollten niemals durch Reissen aus impragnirten 
Stoffen hergestellt werden, sondern stets durch Impragniren geschnittener, 
geputzter und gelegter odeI' gar festkantiger Binden. Getrankte Gewebe 
erleiden beim nachtraglichen Reissen stets Einbnsse an Ohemikalien. Wenn 
auch zngegeben werden muss, dass dieser Verlust nul' gering ist, so lange 
die Stoffe noch etwas feucht sind, so diirfen sie doch anderArseits auch 
nicht zu feucht sein, da sie sich dann nicht reissen lassen, und die Gl'enze, 
wo sie nicht mehr zu nass und noch nicht zu trocken sind, ist sehr schwer 
einzuhalten, bei Stoffen, die mit atherischen, oder atherweingeistigen 
Losungen getriinkt sind, iiberhanpt nicht. Ansserdem ware eine nnunter
brochene Beriihl'ung del' fel'tigen Fabl'ikate mit den Handen del' Arbeiter 



Stoff- Fabrikatc. 225 

die Folge, U ebelstande, die dadureh leieht vermieden werden konnen, dass 
man eben fertige Binden impragnirt (siehe auch den vorhergehendell 
Artikel!). 

6. Fingerlinge. 
1m Gebraueh sind 1!~ingerbinden aus Patentgummi, aus gelbem oder 

sehwarzem Leder und solche aus meist gefarbtem Trikotstoff, Strumpf
schlauch. Die ersteren sind verhaltnissmassig theuer, bei langerer und 
llicht sehr sorgfaltiger Aufbewahrung dem Verderben unterworfen; sie 
haben ferner den U ebelstand, dass sich unter ihnen del' Verballd wegen 
vollstandigen Luftabsehlusses sehr erhitzt. Besonders aus diesem Grunde 
werden sie vielfaeh zuriiekgewiesen und Lederfingerlinge vorgezogen; 
doeh haben sie wieder den Fehler, wenig elastiseh zu sein. In diesel' Be
ziehung sind ibnen die ausserdem billigeren rrricot-Fingeriinge sehr iiber
legen, die man sieh im Nothfalle aus 2-3-4 em breitem Strumpfsehlaueh 
selbst herstellen kann. - Sehr praktiseh' sind die ebenfalls aus Strumpf
schlauch gefertigten 

7. Fingerbinden. 
Sie bestehen aus 2-4 em breitem und 30-40 em langem Schlauch 

und sind an einem Ende geschlossen. In einem Abstande von 6-12 em 
von demselben haben sie einen Quersehlitz, durch welehen del' Finger 
gesteckt wird. Wahrend also das kurze Ende des Trieotsehlauehes als 
Fingerling dient, ist das langere Ende als Binde bestimmt. Es sehliesst 
sieh um das Handgelenk und dient als Ersatz fiir die leicht einsehniirenden 
Bindebander del' gewohnliehen Fingerlinge. Diese Binde steht unter Ge
brauehsmustersehutz. 

8. Kopfbinden. 
Eine gleiehfalls sehr praktisehe, patentamtlieh gesehiitzte Kopfbinde 

desselben Fabrikanten stellt einen 5-8 em breiten und 10-15 em langen 
Strumpfsehlaueh VOl', an welehen sieh naeh beiden Enden zu je zwei all
mahlieh an Breite abnehmende, 15-20 em lange ebensolehe Sehlauehe 
ansehliessen. J e zwei von ihnen trag en Klammern. Das Ganze ist aus 
einem . Stiiek gearbeitet. 

Einfaeh in del' HersteHung und sehr zweekmassig im Gebraueh ist 
die folgende Kopfbinde. Es lassen sieh hierzu sonst werthlose Rester 
von Sehlauchbinden vortheilhaft verwenden. Ein 5-8-10 em breites 10 bis 
15 em langes Stiiekchen Strumpfsehlauch wird an den Enden ein wenig 
llaeh innen eingesehlagen und mit kraftigem Faden etwas eingekrauselt, 
naehdem man zuvor ein 5-10 cm langes, nicht zu sehmales und weiches 
Band, von Kante zu Kante gehend, eingelegt. Auf beiden Henkeln gleitet 
in einer Oese je ein etwa 20 cm langes Band. Die Binde wird so an
gelegt, dass dureh einen der beiden Henkel stets ein Ohr gesteekt wird, 

Z eli s, V erbandstoff - Materialien. 15 
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wodurch die Binde den erforderlichen Halt am Kopfe bekommt. Die 
Bander werden hinter irgend einem V orsprunge des Kopfes, der sich stets 
erreichen lasst, weil die Bander auf den Henkeln verschiebbar sind, zu
samruen gebunden. 

9. Augenbinden (Schmissbinden). 
Schutzdecken aus sch\\ arzer Seide oder Halbseide mit weicher Flanell

einlage. Sie sind 6-12 cm lang und 3-6 cm breit, die Ecken abgerundet 
und die Langseiten ein wenig auswarts gebogen. Zur Befestigung dient 
entweder ein von Mitte zu Mitte der kurzen Seiten gehendes, geschlossenes 
Gummiband oder dort angenahte Bandffr. - Es ist darauf zu achten, dass 
die Farbe des Stoffes echt ist, damit sie bei nassen Verbanden nicht abfarbt. 

10. Augenklappen. 
Sie dienen, gleich den Augenbinden, als Schutzmantel fur den eigent

lichen Verband, unterscheiden sich aber von jenen dadurch, dass s~e steif 
sind, gewolbt und oval, und eine schwache Einbuchtung flir das Nasenbei~ 
aufweisen. Sie muss en demnach links- und rechtsseitig sein. - 1m Grossen 
werden sie hergestellt, indem man mit· einer Prage- und Stanzpresse aus 
gediimpfter Pappe gleichzeitig die Form presst und schneidet. Nachdem 
sie erkaltet und getrocknct, wird sie beiderseits mit einer heissen und 
dicken Leimlosung bis nahe zuru Rande moglichst dunn bestrichen, auf 
der Innellseite mit einem entsprechelld grossen Liippchell aus meist gruner. 
auf der Aussenseite mit schwarzer Seide odeI' Halbseide belegt und einen 
Augenblick in der Presse schwach gepl'esst. Der Stoff wird dem Pappen
modell entsprechend beschnitten; die uberstehenden Rander werden ein
geschlagen und, nach Einlegen der Bander, mit. uberwendlicher Naht ver
einigt. - 1m Kleinen und wenn man keine Prage und Stanze zur Ver
fiigung hat, kann man sich sehr gut helfen, indem man sich die Form aus 
cinem Visitenkarten-Karton ausschneidet. Durch die Mitte a desselben 
zieht man eine Wagerechte bac, dass die Abschnitte ·ba und ac je 3,25 cm 
lang sind, und eine Senkrechte dae, deren Theile da und ae je 2,5 cm 
Lange haben. Man verhindet b-d-c-e durch eine Bogenlinie, e-b durch 
cine gerade Linie, schneidet den U mriss aus und die Linie d-a ein. Dann 
zieht man die Halfte cod um den Punkt a etwa 3 mm uber die Hhlfte 
d-b und verklebt den Karton in dieser Lage. Man hat nun eine ge
wolbte ovale Form mit einem Ausschnitt flir die Nasenwurzel. Man 
bestreicht das Modell innen und aussen bis fast zum Rande recht dunn 
mit Leim, lasst etwas trocknen und legt den Stoff auf. Durch An
driicken mit den Fingern wird er yollends befestigt und geglattet. Die 
weitere Arbeit ist dieselbe, wie vorhin beschrieben. - Auch bei den 
Augenklappen ist durauf achten, dass der Stoff nicht abfiirht; ganz be
'Sonders gilt das von der Innenseite. 
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n. Umsehlage (naeh Priessnitz). 
Sie bestehen aus Sehwammfilz, Gummistoff und Flanell. Man fertigt 

aus diesen Zuthaten Hals-, Brust- und Leib -UmsehHige fUr Kinder und 
Erwachsene. - Del' Sehwammfilz, dem Korper direkt aufliegend, dient 
zum Aufsaugen und Zuriiekhalten des heissen Wassel's und solI von grosser 
Saugfahigkeit und Wasserhaltungsvermiigen sein. Auf den Filz folgt ein 
flil' \Vasser undul'ehlassiges, gummirtes, sehmiegsames Gewebe, in del' 
Regel Macintosh. Er solI vorziiglieh verhindern, dass die Feuchtigkeit 
verdunstet, daneben aueh, dass die Wasehe durehniisst wil'd; er muss des
halb den Schwammfilz auf allen Seiten iiberragen. Bei den kleineren Um
sehlagen geniigt es, wenn del' Macintosh allerseits urn 0,5-0,75 em iiber 
den Sehwammfilz hinausragt; bei den Leib- und Brust-Umschlagen reehnet 
man hierfUr 1- 1,5 em. Die Flanellbinde solI die 'Varme zusammen
halten; sie muss also wieder grosser als die Gummieinlage sein: an La,nge 
reehnet man allgemein soviel, dass die Binde bei Halsumschlagen zweimal, 
bei Leib- und Brustumsehlagen, wei I diese ohnedies gesehiitzter sind, ein
mal den Korpertheil umschlingt. Die Binc1ebander zum Befestigen des 
U msehlages sollen denselben zweimal umspannen und sich dann noeh be
quem dureh eine Doppelsehleife binc1en lassen. 

Auf einen Halsumsehlag rechnet man einen viereckigen Streifen 
Schwammfilz, fiir Kinder, von 3-4,5 em Breite und 16-24 em Lange, 

fUr Erwachsene, 5-6 em " ,,25-36 em 

Del' Macintosh·Streifen hat folgende J\<Iaasse: 

fUr Kinder, von 4,0 - 5,5 em Breite und 17,0-25,0 em Lange, 
fUr Erwaehsene, " 6,5-7,5 em" 26,5- 3 7,5 cm 

" 
An dickem, reinwollenem Flanell hat man nothig 

bei Kindern 5-6,5 em : 50-75 em und 
bei Erwaehsenen 8--9 em : 85-110 em. 

Bei den Leibumsehlagen werden die B~eitseiten geradlinig, die 
Langsseiten gebogen zugeschnitten; die lVIaasse sind fUr den Sehwamm
filz bei Leibumschlagen 

fUr Kinder,' Lange 15-20 em, Breite anssen 8-13 em, in del' Mitte 12 
bis 18 em, 

fiir Erwaehsene, Lange 22-30 em, Breite anssen 15-17 em, in del' Mit1e-
20-22 em. 

Del' Macintosh miisste folgende Dimensionen aufweisen: 

Lange 17-22 em, Breite anssen 10-15 em, III del' Mitte 14-20 em, 

resp. " 24-32 em, " " 17-19 em,"" ,,22-24 em. 

Die Flanellbinde beginnt schon etwa 10 em, bei klein en Kinder
umsehHigen 5 em, VOl' dem lVIacintosh nnd hat hier einen senkreehten, fast 
den ganzen Durehmesser (ler Binde einnehmenden und mit Band ein-

15* 
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gefassten Schlitz, durch welchen, im Gebrauch, das andere Ende dtlr Flanell
binde durchgesteckt wird. Ueber dem Macintosh nimmt der Flanell die 
Form desselben an, iiberragt ihn indessen an den Langsseiten urn lcm, 
und weiterhin verlauft er in einen Bindenstreifen 

von 10-15 cm Breite und 75-100 cm Lange, resp. 
" 17-19 cm " ,,110-150 em " 

Zu den Brustumschlagen schneidet man den Sehwammfilz zunachst 
viereckig zu und macht dann llicht zu kleine, abgerundete Aussehnitte flit· 
den Arm, so dass zwei Drittel der oberen Langsseite und je zwei Drittel 
der Breitseiten zuriiekbleiben. - Es ware an Sehwammfilz erforderlieh 
flir Kinder ein Stiick von 12-15 cm Breite und 18-22,5 em Lange, 
flir Erwaehsene" " 20-25 em" ,,30-40 cm " 

Nach diesem Filzmodell ist, nachdem die Armausschnitte angebracht, 
del' Macintosh zuzuschneiden, dass er nach allen Seiten 1 cm grosser als 
der Filz ist. In gleicher Weise wird nach dem Macintosh der Flanell 
zugesehnitten, doeh wird er nach heiden Seiten des Umschlages verlangert, -
naeh der einen Seite zu einem 5-10 cm langen, mit Schlitz zum Durch
stecken der Binde versehenen l!'ortsatz, naeh der entgegengesetzten 
Richtung zu einer Binde 

von 12-14 em Breite und 60-75 em Lange, resp. 
" 19,5--21 cm " ,,100-130 cm " 

Bei allen Umschlagen werden die Enden der Flanellbinden zu e111er 
Spitze umgelegt und diese mit zwei breiten Bandern benal.tt. Bei Hals
umsehlagen filr Kinder rechnet man 25-35 cm, fiir Erwachsene 40-60 cm 
lange Bander, bei Leib- und Brustumschlii.gen Bander von 40-50 resp. 
60-80 cm Lange. 

Die Befestigung der einzelnen Theile iibereinander geschieht durch 
KautschuklOsung, siehe IV. Abschnitt, Nachtrag unter a, II, als Klebe
stoff. Man bestreicht die gummirte Seite des Macintosh mit del' Kaut
schuklosung und legt sie, ehe der Gummi eintrocknet, auf den Flanell und 
presst einige Zeit zwischen dicken Papierlagen unter massiger Beschwerung. 
Dann gummirt man auch die mit Guttapercha belegte Seite des Schwamm
fUzes, legt sie auf den Macintosh und presst wie vorher (durch die Kaut
schuklosung entstandene Flecken sind mit Benzin sehr leicht zu entfernen); 
hat. man keinen solchen Klebestoff und keinen gummirten Schwammfilz 
zur Verfligung, so kann man auch gewohnlichen Schwamm:filz nehmen und 
dies en unter der Nahmaschine mit dem Macintosh und der Flanelldecke 
durch e i n e N aht befestigen; es ist nicht nothig, den Schwammfilz auf den 
Macintosh und (Hesen auf den Flanell durch je eine besondere Naht auf
zunahen. 

Die Umschlage werden gerollt, die Bander aussen umgeschlungen und. 
in Kartons mit Gebrauehsanweisung abgegeben. 
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c. Kombinirte Watte- und Stoff-Fabrikate. 

1. Kompressen-Stofl'. 
Mit diesem wenig bezeichnenden N amen hat man Kompressen aus 

hydrophilem Verbandmull mit einer Einlage von Verbandwatte belegt. 
Die obige Bezeichnuug ist nicht nul' nicht weitgehend genug, sondern 
auch direkt irrefUhrend, indem sich wohl jedermann darunter ein bestimmtes, 
ill Lappchen zu verwerthendes Gewebe vorstellen diirfte, und die Ver
wechslung mit Kompressen-Mull odeI' Kompressen- Gaze eine sehr nahe
liegende ist. U nd da letztere identisch mit Verbandmull, diesel' wieder 
Verbandstoff oder schlankweg Gaze genannt wird, man andererseits in 
vielen Gegenden unseres Vaterlandes die appretirte Gaze kurz Gaze nennt, 
so ist die Konfusion unter den Bezeichnungen Gaze, Mull und Stoff nun
mehr gliIcklich bis zum aussersten gediehen. Del' Name Stoff oder Ver
bandstoff hat unstreitig fiir eine bestimmte Art von Gewebe, da alle 
Gewebe Stoffe, und alle zu Vel'bandzwecken brauchbare Stoffe Verband
stoffe sind odel' sein konnen, ebenso wenig Berechtigung wie del' Name 
Kompressen-Stoff fUr die Kombiuation eines Gespinnstes mit einem Gewebe. 
Die Bezeichnung "Kompressen-Watte" wlire jedenfalls gerechtfertigter, 
denn ohne Mull-Unterlage wird heute keine ""Vatte zu Kompressen benutzt. 
Die Namen Gaze kurzweg fur appretirte Gaze und Mull fUr weiche Gaze 
waren gewiss vorzuziehen, liegt doch schon in dem Ausdruck Gaze etwas 
bartes (notabene wenn man das a als a ausspricht!), in dem VVorte Mull 
etwas weiches, abel' Benennungen wie J odofot"m-Gaze, Sublimat-Gaze etc. 
auszumerzen und an deren Stelle, wie das ja allerdings schon in den 
Listen einiger V erbandstoff - Fabriken zu lesen ist, die N amen J odoform
Mull, Sublimat-Mull etc. einzubiirgern, diirfte schwerlich mehr gelingcn, -
dazu sind letztere schon zu sehr Gemeingut geworden. Man bediene sich abel' 
wenigstens nicht der Bezeichnung Stofffiir ein bestimmtes Gewebe, wende sie 
nul' in del' Allgemeinheit an und nenne aile weichen Gazen mit dem 
kul'zen Namen Gaze oder Stoff, ganz nach Belieben, und aile appretirte 
Gazen - Steifgazen. Die Zeit, die kleine Silbe "Steif" zu schreiben, -
und wie selten ist das verhaltnissmassig nothig, - kann doeh beim Auf
geben einer Bestellung nicht in Betracht kommen. Und wieviel kostbal'e' 
Zeit, unangenehme Schreiberei und wieviel unniitzes Porto wiirde durch 
solche niemals missverstandliche Namengebung erspart! 

Zur Bereitung del' Kompressenwatte, Mull mit Verbandwatte-Einlage, 
halt man sich im Grossen einen Kompressenmull, d. h. einen Verbandmull, 
del' 12 X 10 Faden im Quadratcentimeter enthalt, von del' Breite del' 
V erbandwatte -Vliese. Es wird wohl auch hier und dort ein dichteres 
oder lockeres Gewebe genommen oder verlangt, doch ist im allgemeinen 
dieobige Fadenstellung zu diesem Zweck die geb~·auehlichste. Man reisst 
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den Mull in Vlies-Langen und legt ihn glatt auf beide Seiten del' Watte, 
dass Mull- und Watte-Saume sich iiberall mit einander decken. Man 
schichtet viele solcher Lagen iibereinander und presst sie eine N acht 
unter ziemlich stal'kem Drucke. - Hat man nun eine geniigend grosse 
Schneidemaschine mit senkrechter odel' noch bessel' mit diagonaler Messer
fiihrung fiir Zugschnitt und mit Handpressung oder Selbstpressung, zum 
Festlegen del' Vliese, so ist die 'l'heilllng derselben in einzelne Watte
kompressen leicht, schnell und elegant auszufiihren. Man kann mit solcher 
Maschine, je nach del' Einsatzhohe, del' HubbOhe, mit einem Schnitt 
bis 20 Vliese glatt durchschneiden. Ein Zusammenkleben del' Schnitt
flachen ist wegen des abwechselnd verschiedenal'tigen Materials und 
auch dort, wo zwei Lagen Stoff sich heriihren, ausgeschlossen, wenn 
durch vorheriges PresHen das Gewebe mit den WaUefasern verbunden 
wurde. - Steht eine Schneidemaschine nicht zur Disposition, so bleibt 
nul' die Theilung von Hand, durch die Scheere, ubrig. - Gewohnlich 
theilt man in q uadratische Stiicke von lOx 10, 15 X 15, 20 X 20 etc. 
etc. cm. -

Die Werthschatzung richtet sich nach del' Dichte des Gewebes, nach 
del' Qualitat del' Verbandwatte und der Starke des Vlieses. J e nachdem 
nun die Kompressenwatte odeI' vielmehr die Watte-Kompressen (- erstere 
diirfte wohl ausschliesslich nach Gewicht gekauft werden -) nach Gewicht 
oder Maass gehandelt werden, ist del' Gesichtspunkt, von welch em aus 
die Bewerthung zu geschehen hat, ein andereI'. Bei gleichen Zuthaten 
in del' Qualitat und gleichen Preisen werden diejenigen Watte-Kom
pl'essen, welche eine stal'kere Watteeinlage haben, die vortheilhafteren im 
Bezuge sein, wenn sie nach del' Grosse, dagegen die theul'eren, wenn sie 
nach Gewicht gekauft werden. Denn allemal hat del' hydrophile Mull, 
selbt del' loseste, einen hoheren Gewichtspreis als hydrophile 'Vatte. Ein 
einfaches Rechenexempel stellt. das sofort Idar. -

Ein Vlies Verbandwatte von 70 em Breite und 180 cm Lange, im 
Gewichte von 500 g, erfordert 3,6 m hydrophilen Mull von 70 cm Breite. 
Von diesem diirfte das Stiick von 40 m, bei einer Fadenstellung von 
11 X 8 Faden im Quadratcentimeter, etwa Mk. 3,20 kosten. Die erforder
lichen 3,6 m waren demnach mit 29 Pf. in Anrechnung zu bringen. Sie 
diirften genau 60,0 g wiegen. -

Ein Vlies Verbandwatte von 250 g Gewicht und denselben Dimensionen 
erfordert die gleiche Menge 1\1 ull. 

Angenolllmen das Vlies Watte 
von 500,0 g kostete M. -,65 od. M. -,80, 

so kamen dazu 60,0" =: 3,6 m Mull mit" -,29 " --,29, 

und es wiirden erhaltel1 560,0 Krolllpressenwatte zu M. -,94 od. M. 1,09. 

Del' Preis fUr 1000,0 " stellte sich " 1,68 " " 
1,77. 
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Ware das Vlies V erband watte nur 250,0 g schwer, so stellte sich die 
Rechnung folgendermassen: 

250,0 Watte 
dazu 60,0 = 3,6 m Mull 

310,0 Kompressenwatte 
oder 1000,0 " 

lVI. -,33 od. M. -,40 

" -,29 " ,,-,29 
M. -,62 od. M. -,69 

2,-" " 2,23. 
Es verhalten sich also die Materialkosten bei Kompressenwatte mit 

eiller Einlage 
von 500,0 Watte zu solcher mit 250,0 Einlage 

wie 168 : 200, 
resp. 177 : 223, 

d. h. die Unkosten fLir Materialien sind im Durchschnitt bei der letzteren 
urn 12,25 % h6her als bei der ersteren. 

2. Watte-Mnllbinden. 
Verbandwatte in ganzen Tafeln von 250 g wird glatt ausgebreitet und 

einseitig mit Kompressenmull bedeckt. (Siehe das vorhergehende Kapitel!) 
Sollen die Binden langer als eine Vlieslauge sein, so wird das Ende des 
ersten und der Anfang des folgenden Vlieses nicht zu kurz abgeschragt 
und uber einander gelegt; dasselbe geschieht mit dem Schluss des zweiten 
und dem Beginn des dritten Vlieses, und nur die Mulldecke besteht in 
der ganzen Lange aus einem Stuck. Starkere Tafeln Verbandwatte werden 
in der Regel nicht verarbeitet. Man rollt die mit Stoff einseitig bedeckte 

, und gepresste Watte mit der Watte -Wickelmaschine und schneidet mit dem 
Kreismesser in beliebig breite Binden. (Siehe unter Watte in Pressrollen!) 
Muss die Arbeit ohne Watte -Schneidemaschine ausgefLihrt werden, so deckt 
man die in oben genannter Weise aneinander gelegte WaUe mit geschnittenen 
oder gerissenen Mullbinden von erforderlicher Breite, theilt, am Binden
saume entlang gehend, die ,Vatte mit der Scheere und rollt. mit der kleinen 
Binden -Wickelmaschine. 

Die Bewerthung ist, da die Watte-Mullbinden nul' nach Maass gekauft 
werden, abhangig von del' Qualitat des Mulls, derjenigen der Watte und 
yom Gewicht. J e dichter der erstere, je reiner und langfaseriger und je 
dicker die zweite, umso werthvoller die Binde. 

3. Biinsche. 
Lockere, 1,5 und 2,5 g schwere, mit hydrophilem Mull umwickelte 

und mit einem kraftigen, weissen, 10 cm frei bleibendem Faden verschnurte 
Wattekugeln. Sie entfaltell als Einlage entweder beste, hydrophile Ver
bandwatte ode!" Salicylsaure-Watte, 4°10 odeI' 10%, odeI' Jodoform-Watte, 
5 oio odeI' 10%, seltener anders impragnirte Watte. 1hre Herstellung ist 
einfach und bedarf keiner Erlauterung. -
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W 0 sie nicht selbst gearbeitet werden, ist vor allen Dingen durch 
Stichproben festzustellen, dass nicht minderwerthige Materialien, wie gerin
gere Watteabgange odeI' minderprocentig impragnirte oder durch langes 
Lagern im Procentgehalt zuriIekgegangene Einlagen genommen wurden. 
Denn aueh sie kommell, wie die Tampons, baufig zu so niedrigen Preisen 
auf den Markt, dass man sie, auch im Grossen, lieber kaufen als selbst 
fabriciren mochte. -

4. Augen-Iiornpressen. 
A us hydrophiler V erband watte und Mull geschnittene, wenn emaugig, 

aus einem Oval von 3,5 und 5 em Durchmesser, wenn zweiaugig, aus zwei 
solchen, stegformig verbundenen Ovalen bestehende Kompressen. Es wird 
allgemein nicht der gewohnliehe Kompressenmull, sondern ein weit dichteres 
Gewebe, extradichter Mull oder Battist und die beste Verbandwatte, mit 
langem Stapel, verarbeitet. 1m Grossbetriebe werden die Kompressen 
ausgestanzt, aus nach Art der Kompressenwatte beiderseits mit Stoff 
belegten und gepressten Vliesen. Zwischen je zwei Lagen Kompressenwatte 
wird glattes, diInnes, auffallend gefarbtes Papier von gleicher Grosse gelegt, 
dann gepresst und gestanzt. Die ausgestanzten Kompressen werden mit 
der Papier-Zwischenlage gebiIndelt und in Kartons dispensirt. -

5. Darnen-Binden (Monats.Binden, Schutzkissen). 
Bis zur EinfUhrung der antiseptischen Verbandmittel und del' fabrik

massigen Herstellung derselben in besonderen Betrieben benutzte man, 
aus GriInden del' Reinlichkeit, aus altem, weichem Leinen eigenhandig 
genahte Binden als Monats -V erband. Sie hatten den U ebelstand, dass 
sie wenig saugfahig waren und infolgeclessen haufiger ausgewechselt werden 
mussten. Das Blut trocknete an ihrer Oberflache ein, sie wurden hart 
und rieben wund. Ihr grosster Fehler jedoch war, dass sie zu theuer 
waren, um nach dem einmaligen Gebrauche leichten Herzens vernichtet, 
verbrannt zu werden; sie wnrden mit del' anderen schmutzigen \Va.sche 
anfbewahrt, bis sie bei der nachstcn Wasche gewaschen wurden .. Eine 
grade nicht angenehme \Vasche! .- eine Wasche, die nicht selten von den 
dienstbaren Geistern verwiInscht, und deren Ausbleiben, wenn die Ver
wiInschnngen eingetroffen, unter reger Inanspruchnalune del' kiIhnsten 
Phantasien mit passenden und unpassenden Randbemerknngen glossirt 
wurde. Nahmen diese primitiven Binden, wie gesagt, das Blnt nul' lang
sam und in geringer Menge auf und erfUllten sie auch ihren Zweck, die 
Wasche vor Beschmutzung zu schiItzen, nur gering, so konnten sie insofern 
sogar oft von schadlicher Wirkung sein, als sie, wenig schmiegsam, stets 
feucht und kiihl, den U nterleib del' Erkaltungsgefahr aussetzen. Der Sinn 
fUr Reinlichkeit war del' Beweggrund, sie anzulegen und darunter gefahrdet 
wurde die Gesundheit! - Man kannte und hatte eben bis dahin nichts 
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anderes, besseres, und nahm das Unvermeidliche mit in den Kauf. Reute 
indessen ist das andel's! Nach Einfiihrung del' antiseptischen Wundbehand
lung bemachtigten sich gar bald die entstandenen Verbandstoff- Fabriken, 
unter der Leitung erfahrener Apotheker, dieses Schmerzenskindes und 
modelten daraus, mit Zugrundlegung eines sehr weichen, saugkraftigen 
und antiseptischen Materials, einen Monats-V erband, del' wirklich nichts 
zu wunschen ubrig lasst. Er vermag selbst reichliche und stiickige Aus
fiiisse rasch und in grosser :Menge aufzunehmen und, wenn lege artis 
impragnirt, sofort geruchlos zu machen, eine Errungenschaft, die Yom 
asthetischen Standpunkte aus nicht genug gewiirdigt werden kann! Beim 
Trag,ll1 'del' antiseptischen Schutz kiss en wird und darf sich niemals del' 
sonst so unangenehme, sussliehe Geruch von fauligem Blute bemerkbar 
machen. Sie sind weich und schmiegsam, halten den Unterleib WRrm 
und - sind sehr billig. Infolgedessen hat del' neue, antiseptische Monats
Verb and schnell Eingang in die weitesten Kreise gefunden, abel' immer
hin ist er noch lange nicht so eingefiihrt, wie er es verdient. Er miisste 
in "\Vahrheit ein unentbehrliehes Gemeingut aller Damen sein. Unkenntniss, 
Tragheit und die Liebe zu dem Altgewobnten diirften einzig und allein 
BS versehuldet haben; denn wer einmal die Binde getragen, wird sich 
(lhne dieselbe nicht mehr behelfen, oder er musste denn Fabrikate in die 
Hande bekommen haben, wie sie allerdings in letzter Zeit vielfach auf 
dem JYlarkt zu haben waren. - Sollen die Damenbinden, wie man so 
sagt, in keiner Familie fehlen, so ist es dringend wunschenswerth, dass sie 
so billig detaillirt werden, dass keinem Menschen auch nul' im Entfern
testen sieh del' Gedanke aufdrangt, "wie schade, die Binde nicht waschen zu 
konnen"; diesel' "\Vunsch liegt nur im Interesse einer verniinftigen V olks
hygiene, und es ist hoch anzuerkennen, dass sich das Bestreben immer 
mehr bemerkbar macht, diesen Artikel so billig wie moglich herzustellen 
und ihm durch seine Billigkeit Eingang in die breitesten Schichten des 
Volkes zu verschaffen. Abel' das sollte nicht auf Kosten del' Qualitat, 
auf die Gefahr del' U nverwendbarkeit hin geschehen! Meines Erachtens 
liegt die Schuld an solehen minderwerthigen odeI' werthlosen, oft sagar 
noeh mit einem anderen Namen zu bezeichnenden Fahrikaten weniger am 
Fabrikanten als an den Zwischenhandlern, die in den weitaus meisten 
Fallen von del' Hygiene des Weibes nieht die blasseste Ahnung haben; 
und es ist tief bedauerlieh, dass dieser Artikel in den berufensten Geschaften 
fur deren Vertrieb, - wen ieh meine, ist wohl iiberfiiissig zu sagen, -
so wenig gepflegt wird. Was fiir ein Absatz konnte darin erzielt werden! 
Vorausgesetzt, dass man sieh, wie das bei einem solchen Massenartikel 
nieht andel'S sein diirfte, mit einem bescheidenen Nutzen begniigte! Die 
Binde konnen heute, bei besten Materialien und exakter Ausfuhrung, reeht 
gut mit 6 Pf. pro Stiick detaillirt werden, also zu einem Preise, del' wohl 
nieht die Waschekosten einer Binde alten Stils i.ibersehreitet! 
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Aus welchen Materialien sind denn solche Binden, denen so das Lob 
gesungen wird, hergestellt resp. herzustellen? 

Zunachst und VOl' all em miissen sie, gleichviel aus welchem Stoffe, 
antiseptische Eigenschaften haben. Diese ihnen zu ertheilen. eignet sich 
kein chemischer Korper so gut wie das Qllecksilberchlorid. Es ist das 
energischste, farb- und geruchlose Desinfektionsmittel, das wir besitzenr 
aIle gefal'bten, die Wasche beschmutzenden sind unverwendbar und eben
falls eo ipso ausgeschlo~sen sind alle riechenden, "nach del' Apotheke" 
riechenden Mittel, die die Aufmerksamkeit del' Umgebung auf sich lenken. 
- Die Impragnirung mit Sllblimat ist auch billig, jedenfalls giebt es keins 
billigere. Die Giftigkeit des Qllecksilberchlorids kommt nicht in Betracht, 
da bei halbprocentiger Impragnirung, wie sie erforderlich ist, von einer 
Giftigkeit des l\1onats -Vel'bandes nicht gut mehr die Rede sein lmnn. -
Genannter Procentsatz Sublimat geniigt, die Materialien unter allen Um
standen steril zu machen, und es verbleiht, bei vorsichtiger Aufbewahl'ung, 
ein hinreichender U eberschuss, sei es an Qllecksilbel'chlorid, sei es an dul'ch 
Zersetzung mit den organischen Stoffen neu entstandenen Qllecksilberver
bindungen, die billtigen Sekrate Zll desinficiren und Zll desodoriren. -
Eine N achpl'iifllng del' Darnenbinden mit J odkalium soUte niemals unter
bleiben, denn ein grosser Theil del' irn Handel befindlichen Binden ist 
nicht imprli,gnil't, und die Untel'suchung soIlte sich nicht nul' auf die Um
hiillung, sondeI'll auch auf die Einlage erstrecken. - Zul' Urnhiillung 
benutzt man durchweg Suhlirnat-Gaze. Sie ist hydrophil, weich und leicht. 
und daher in der That das zweckrnassigste Gewebe. Da sie nul' den 
Zweck hat, die Fiillung dauerhaft zusarnrnenzuhalten, so kann sie im 
allgemeinen sehr locker sein; nul' wenn reine Holzwolle als Fiillmatel'ial 
dient, muss die Gaze dichter sein, urn ein Ausstl'euen zu verhiiten. - A18 
Einlage wil'd vielfach Sublirnat -W atte verwendet; sie ist jedoch ein wenig 
zweckmassiges Fiillrnatel'ial. Eine solche Binde sieht zwar schon weiss 
und zart aus, sie ist auch sehl' weich und deshalb angenehm zu tragen, 
verrnag abel' dickflussige, noch dazu oft klumpige Sekrete wedel' schnell 
noch reichlich aufzunehrnen. Es werden durch dieselben die ausseren 
Lagen vel'klebt und in die inneren vermag dann nichts mehr einzudl'ingen. 
- Ein anderes Fiillmittel ist Sublimat-Holzwolle. Die gewohnliche, kurz
faserige Holzwolle, welche zurn Stopfen del' billigsten Damenbinden sehr 
viel gehraucht wird, ist, se1bst in gut gesiehtem Zustande, also nach Ent
fernung aller staubigen und der groberen Antheile, und sorgfiiltiger 
Impragnirung, wobei das Glycerin eine sehr wichtige Rolle spielt, von zu 
geringem Halt. Sie saugt wohl gut und schnell, verandert jedoch ihre 
Lage bei jeder Bewegung, sie schiebt sich nach den tieferen Partien del' 
Binde hin, und in den hoher hangenden bleibt nichts zuriick als die blosse 
dunne Mullhiille; sie baHt sich zusarnrnen, und durch die bestandige Ver
anderung ihrer Lage driicken sich die Faserchen dui'ch die Maschen del' 
Umhiillullg und reizen die Haut, - und was del' Unannehmlichkeiten 
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mehl' sind. Dass dieselben bei unimpragnirter, nicht gesiebtel' Holzwolle 
sich noch weit mehr bemeI'kbaI' machen und das Tragen so gefUlltel' Binden 
unmoglich machen konnen, jedenfalls abel' als keine Annehmlichkeit, viel
mehr als eine Last erscheinen lassen, diirfte sichel' sein. - Wesentlich 
bessel' in diesel' Beziehung ist die zarte, weiche, faserig-filzige Patent
Holzwolle, die stets eineIl gewissen Znsammenhalt behalt, nicht klumpt 
und zusammenballt. Sie ist bei geniigend dichter Schutzhiille als brauch
bares Fiillmatel'ial fUr billigere Binden anzusehen. - Ein gel'adezu 
ideales Fiillungsmaterial fiir Damenbinden ist die Holzwollwatte, natiirlich 
im impragnirten Zustande. Sie saugt schnell und massenhaft, gleichviel, 
ob diiun- odeI' dickfliissige Materien; sie ist locker und weich, halt zu
sammen und verschiebt sich nicht; sie streut nicht aus und belastigt auch 
nicht die Raut. Dieses Zeugniss kommt jedoch nur del' durch Vel'
kl'empeln von Holzwolle mit Baumwolle hergestellten Holzwoll
w at t e z u. Diejenige, welche durch Einstreuen l'esp. Einsieben von Holzwolle 
in den auf die Krempeltrommel sich aufwickelnden Baumwolleflor erhalten 
wurde, (siehe unter Holzwollwatte!) ist fester, schwerer und streut gewohnlich 
mehr oder weniger, saugt abel', wenn ungedeckt, recht gut. Die aus diesel' 
hergestellten Binden haben gewohnlich ein graugelbes Aussehen, von dem 
in iibergrossen Mengen eingearbeiteten Holzschliff. Hat solche Holzwoll
watte hi~gegen eine dicke, weisse Banmwolledecke, so ist sie nicht durch
Hissiger wie gewohnliche V erband watte und zur Verwendung zu Damen
binden wenig geeignet. - Ein ganz minderwerthiges Fiillmaterial, das bei 
den billigsten Damenbinden in letzter Zeit sehr viel und leider! verarbeitet 
wird, auf das die Bezeichnung "billig und schlecht" wie kaum auf etwas 
anderes passt, wird aus ordinal'er Holzwolle dUl'ch einfaches Einwickeln 
in Verbandwatte, und noch dazu meist sehr kurze und unreine, gewonnen. 
,Vas hier die Holzwolle bezweeken soli? Sie kann kaum einen anderen 
Zweck haben, als den, die Binden aufzubausehen und iiber ihren Inhalt 
zu tausehen, denselben als nul' aus Verbandwatte bestehend hinzustellen 
und durch die schone, weisse Baumwollehlille den Laien zu besteehen; 
denn solehe Binde sieht ausserlich sehr ansprechend ans, und das ist wohl 
die einzige gute Eigensehaft, die sie aufzuweisen hat. Sie saugt nicht 
bessel' als reine Verhandwatte, und dass diese kein Saugmaterial fUr dicke 
Sekrete ist, habe ich des Ofteren betont. Letztel'e sind garnicht irn Stande, 
bis zur Holzwolle hindurch zu dringen. Ein Ersatz flir Holzwollwatte 
kann diese Zusammenstellnng von Holzwolle und \Vatte niemals genannt 
werden. Daraus gefertigte Binden zeigen neben den Schattenseiten reiner 
Verbandwatte alle Untugenden del' rein en Holzwolle. Und gel'ade bei 
diesen Binden habe ieh zum U eberiluss noeh haufig gefunden, dass sie 
nicht antiseptisch impragnirt waren. Bei den nul' mit ordinarer Rolzwolle 
geflilltell Binden sieht del' J~aie welligstens auf den erst en Blick, was flir 
ein Fabrikat er VOl' sich hat; wo abel' die Holzwolle durch eine Wattelage 
den BEcken entzogen wird, da merkt er erst beim Gebrauche, mit wessen 
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Geistes Kind er es zu thun hat, - odeI' merkt es auch vielleicht, WAnn 
er nicht schon bessere Binden gebraucht hat, garnicht; er ist damit zu
frieden, weil er nichts besseres kennt, abel' schwarmt auch nicht flir sie. 
U nd darum sind es besollders diese Binden, welche den ganzen Artikel 
in Misskredit bringen odeI' doch ihre allgemeine Verbreitung verzogern odeI' 
hindern. - Eine recht gute Fullung giebt ferner sublimatisirte Jute-Watte, 
wenn die Jute in nicht zu hohem Procentsatz mit del' Baumwolle ver
krernpelt wurde. Ein Zusatz von 25 % J nte diirfte das ausserste sein, 
denn J uie selbst ist verhaltnissmassig wenig hydro phil , sie setzt daher 
die Saugfahigkeit del' Watte im allgemeinen nul' herab, erhoht dagegen 
durch Zwischenlagerung ganz wesentlich die Aufnahmefahigheit del' Watte 
flir dicldHissige Matel'ien. Jute-"\Vatte sUiuht nicht, ist sehr weich und 
elastisch und aus diesem Grunde 8ehr empfehlenswerth. - Auch Moos 
und Moos -W atte sind als Fiillmittel sehr gehrauchlich, aher nul' dann 
hrauchhar, wenn das Moos sehr sorgfaltig verlesen und von allen harteren 
Theilen gereinigt wurde. Ein grosser U ebelstand desselben ist, dass es 
seine vorziigliche Saugkraft erst im feuchten Zustande ganz zur Entfaltung 
gelangen lasst, dass also die Anfangs-Saugfahigkeit eine verhaltnissmassig 
geringe ist. Doch ist dies em Mangel durch Glyceriniren ahzuhelfen. --

Der die Fiillung einschliessende Mullmantel kann in mannigfacher 
"\Veise zngerichtet werden. 

1. Die locker zusammengerollte Holzwollwatte etc. wird mehrmals, 
mindestens jedoch zweimalmit einem del' in Posten von del' erforderlichen 
Grosse zugeschnittenen Mull-Lappchen umhiillt; dann ist eine Langsnaht 
iiberfliissig, da die Fiillung aus der doppelten Schutzdecke nicht heraus
fallen kann. Bei Holzwolle ist selbstredend diese Art der U mhiillung 
nicht angebracht, sie konnte sich auch zwischen die lYIull-Lagen hindurch 
driicken und nach aussen fallen. 

2. Es werden die zugeschnittenen Lappchen durch eine odeI' je nach
dem beiderseitig durch eine Langsnaht in einen Schlauch iibergeflihrt, 
gewendet, so class die Naht nach innen kommt und dann gefiillt. Hierbei 
wird natiirlich, im Vergleich zur ersten Methode, an Stoff gespart, da er 
nul' einmal die Watte zu umgehen braucht. Auch lasst sich die gewohn
liche Holzwolle in diesel' Art verpacken. Letztere wird mit einem Trichter 
eingefiillt, nachdem man das eine Ende des Schlauches ein wenig um
geschlagen und mit einer Nadel zugesteckt hat. Die"\V atte und der
gleichen Material rollt man in eine einfache Lage glattes Papier, diinnes 
Aktencleckel- Papier, zieht den Schlauch dariiber, halt mit zwei Fingern 
del' linken Hand diesen mit del' Watte fest und zieht mit del' rechten 
Hand die Papierhiilse heraus. 

3. Man naht sich nicht erst den Schlauch aus Lappchen, sonclern 
verwendet fertigen, gewebten Mullschlauch und spart wiederum die Langs
naht resp. Nahte. Das Fiillen wird in derselben Weise wie ehen be
schriehen ausgefiihrt. 
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4. Als Ersatz fUr die immerhin zu diesem Zwecke etwas theuren, 
schlaucLformigen Mullbinden kommt ein Gewebe von 100~120 em Breite 
nnd 120-240 m Lange als Rollenwaare in den Handel, die in del' Breite 
aus 10-12, mit den Leisten zusammenhanglmden Schlauchbinden besteht, 
und etwa so -=-=-=-=-=- gestaltet ist. Das Gewebe ist, 
am besten auf der Bindenschneidemaschine in del' Mitte del' Leisten zu 
trennen, von Hand Hisst es sich nicht sichel' reissen. Die zugeschnittenen 
Schlauche werden gewendet, dass der Saum nach innen kommt und ge
stopft wie die friiheren. 

Die iiberwiegend grosste Zahl aller Damenhinden hat nur die bislang 
erwahnte Mullhiille und nul' ein verschwindend kleiner Proceutsatz ist es, 
del' noch ausserdem auf del' Unterseite eine undurchlassige Schutzdecke 
erhalt. Sie kann sich im Innern odeI' Aeussern der Binde befinden und 
nimmt stets nur die lVIitte del.' Untersei.te auf zwei Drittel del' BindenHinge 
ein, je ein Sechstel an den Enden freilassend. Sie ist jedenfalls dort sehr 
angebracht, wo das Schutzkissen bei sehr starken nnd plotzlich heftiger 
auftretenden Blutergiissen in Verwendung kommen solI. Fill' gewohnlich 
ist solche, die Binde vertheuernde Zwischenlage odeI' Unterlage nicht er
forde1'lich. Kommt das undu1'chlassige Material als E i n 1 age in Verwendung, 
so besteht es gewohnlich und hinreichend, da es du1'ch den Miillliberzug 
VOl' dem Ze1'1'ei~sen geschlitzt wird, aus glycerinirtem (abel' des Geruches 
wegen nicht karbolisirtem) Pergamentpapier und ist zwischen Flillung und 
Mull eingeschoben. Soll del' Schutzmantel a us s en angebracht werden, so 
muss ein widerstandsfahigeres Material genommen werden und man ver
wendet dann am besten den verhaltnissmassig di.i.nnen und schmiegsamen 
Macintosh und arbeitet die Mullhlille nach del' zweiten Methode und zwar 
aus Obe1'- und U ntertheil, zwischen welche del' Macintosh gelegt wird. 
;\<Ian macht zwei Langsnahte, wendet und fiillt in bekannter 'Veise. 

Bis dahin ist die AusfUhrung aHer Formen von Damenbinden die 
gleiche; von nun ab richtet sich die weitere Arbeit nach del' Gestalt, 
welche ihnen gegeben werden soIl. Man unterscheidet zwischen del· 
deutschen und del' englischen Form und kennt in beiden wieder je zwei 
Unterabtheilungen. Del' Unterschied zwischen beiden System en ist ein 
grul1l1satzlicher und beruht auf del' verschiedenen Befestigung am Trag
glirtel, wodurch wiederum die beiden ein ganz verschiedenes Aussehen 
erhalten. Die UnterabtheilulJgen jedes Systems nnterscheiden sich lIur 
wenig im Aeussern. - Welche Bedingungen hat denn jede Befestigungs
art der Damenbinden unter allen U mstanden zu erflillen? Sie muss vor 
Allem eine ahsolut zuverlasige sein und sie muss ermoglichen, Jass die 
Binde, auch bei voller Bekleidung, ausgewechselt werden kann: je leichter 
dies ausflihrbar, je weniger Umstande es verursacht, um so praktischer das 
System. 

Bei del' deutschen Damenbinde reicht del' NIullschlauch etwa finger
breit beiderseits libel' die Fiillung hervor. Er wird eingeschlagen odeI' 
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zuriickgelegt und durch einige Nahte geschlossen, derartig, dass die Nadel 
auch den Anfang der Watte fasst. Dadurch wird sowohl diese in ihrer 
IJage fixirt, als auch der Bindenschluss verstarkt. :Mit dem Nahen des 
letzteren verbindet man zugleieh die Befestigung der Aufhanger. Sie sind 
entweder von Ecke zu Eeke der Binde reiehende Henkel aus schmalem, 
etwa 8 cm langern Baumwolleband oder in der :Mitte der Stirnseiten an
gebrachte, kleine Oesen aus schmalem Gummiband. - Die mit Henkel 
gearbeiteten Schutzkissen werden an einem Giirtel frei hangend getragen. 
Derselbe muss verstellbar, d. h. so eingerichtet sein, dass an ibm, gleich
viel, ob ihn eine grosse oder kleine Person tragt, die Binde, an deren 
Lange nichts zu iindern ist, befestigt werden kann. 

Die mit Oese besetzten deutsehen Sehutzkissen, werden in einem Steg 
getragen und hierin an Knopfen befestigt. 

Bei den engliseben Damenbinden ist der Verbrauch an Gewebe 
ein grosserer, dagegen die Nah&rheit einfacher und werden die Aufhange
banJer gespart. 

1. Del' Mullsehlauch muss an heiden Seiten die Fiillung um 
etwa 10 cm iiberragen. Diese Enden werden zunachst knapp eID
geschlagen und dann bis zum Beginn del' 'Vatte zuriickgenommen und 
auf derselhen mit einer .Quernaht hefestigt. Auf diese Weise entsteht 
beiderseits ein von Mullschlauch gebildeter Henkel. Bei hesseren Fabri
katen werden wohl 2 oder 3 Henkel vor einander angebracht. Man llisst 
dann den Schlauch je 20 oder 30 em iiher der Fiillung vorstehen, sehlagt 
ihn vorerst wieder etwas ein und naht ihn, bis zur FiHlung zuriick
geschlagen, hier fest. Den entstandenen Henkel theilt man dann dureh 
eine resp. zwei Quernahte in zwei oderdrei Abtheilungen, deren jede als 
kiirzerer oder langerer Henkel benutzt werden kann. 

2. Die Henkel werden von einem hesonderen, meist ausKambrie in Breite 
des Sehutzkissens bestehenden Stofl'streifen gebildet. Er muss 20-40- 60 em 
langer sein als die Fiillung, je nachdem jederseit.s 1, 2, oder 3 Henkel 
yorhanden sein sollen. Das Kissen, von gewohnlicher Form, ohne ver
liingerten Mnllsclllauch, wird auf die Mitte des Karnbricbandes gelegt; 
die Enden des Bandes werden ein wenig umgesehlagen und heiderseits 
ii.ber dem Anfang der Kissenfiillung befestigt und eventuell der so ge
hildete Henkel, wenn er eine Lange von 10 oder 15 em hat, durch 1 oder 
2 Nahte wie oben getheilt. 

Die Sehutzkissen werden in versehiedenen Grossen angefflrtigt; ihre 
Breite schwankt zwischen 5 und 10 em und ihre Lange zwischen 20 und 
30 cm; die langeren sind breiter und starker, die kiirzeren sehmaler und 
diinner. Sie werden zu 6, 10 und 12 Stiick in Papier oder Kartons 
verpackt und sind vor aHem trocken aufzllhewahren. 

Als Trager des Sehutzkissens dient ein um die Taille gelegter Giirtel, 
an welchem dasselbe in mehr oder weniger komplicirter 'Veise hefestigt 
wird. - Ein einfaeher, billiger und praktischer Traggiirtel besteht aus 
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emem nicht zu schmalen, weich en , mit Schnalle zu schliessendem Gurt
band, von welehem, hinten und vorne, verschiebbar, kriiftige, 10-15 cm 
lange Gummibander herabhangen. Sie sind in verschiedener Hohe recht 
dauerhaft mit Beinknopfen besetzt, um welche die Aufhangebander del' 
Kissen geschlungen werden. - Diesem Reprasentanten eines Damengiirtels 
fiir freihangende Schutzkissen stehen die Giirtel gegeniiber, welche in einem 
besonderen, entweder flachen odeI' kahnfOrmigen Steg die Kissen auf
nehmen. Diese Giirtel haben verschiedene Form; bald sind sie einer Leib
hinde, bald einer Badehose ahnlich. 

6. Wochenbett-Kissen. 
Qll adratische Kissen, von 30-40 em DUJ'ehmesser, mit Einlage von 

sublimatisirter Holzwollwatte und Sublimat-Gaze·Hiille. Sie sollen wahrend 
und nach del' J<Jntbindung als antiseptische Schutz -Unterlage dienen, ein 
weiches Lager bieten und moglichst viel und' schnell saugen. Sie sollen 
das Bett VOl' Beschmutzung schiitzen, sind deshalb dick zu polstern und 
auf del' Unterseite, zwischen Hiille und Saugmaterial, mit einer Lage Ver
bandpergamentpapier wasserdicht zu machen. 

7. Gonorrhoe-Beutel (Tripper-Taschen). 
Saekchen aus Sublimat-Holzwollwatte, inn en und aussen mit Sublimat

Gaze iiberzogen, von 5 : 8 em Breite und Lange. Sie tragen am offenen 
Ende zwei kurze Bandehen, womit sie am Suspensorium befestigt werden 
konnen. Sie haben nul' den Zweck, die \Vasehe VOl' Beschmutzung zu 
bewahren. 

8. Impf- Polster. 
Es sind 6 em lange und 8 em breite, wie die vorigen gefiillte und 

umhiillte Kissen. Sie sollen die Impf-Stellen VOl' Staub und Schmutz be
wahren, verhiiten, dass die Kleider sie seheuern und VOl' allem verhindern, 
dass die Kinder sieh an c1iesen Stell en kratzen konnen. Sie miissen den 
Aermehen fest unc1 nicht versehiebbar anliegen und sind deshalb besetzt 
mit zwei 1 em breiten und ca. 20 em langen Streifen festkantiger Mull
bin de, mit welehen das Kissen, .oben und unten, auf dem Arm festgebunden 
wird, und mit zwei langeren, ebensolehen Bindenstreifen, welehe um den 
.Hals gesehlungen werden. 
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Die Verpackung der Verbandstoff

Materialien. 
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Einl ei tung. 

\Ve1che Riicksichten sind bei der Verpackung der Verhandstofl'
:NIaterialien zu nehmen? 

In erster Linie massgebend sind alle diejenigen, welche fUr die ord
nungsmassige Aufbewahrung del' Verbandstofl'e iiberhaupt in Betracht 
kommen. Sie miissen dauerhaft verpackt und verschniirt, sowie deutlich 
lesbar etikettirt sein. -

In zweiter Reihe ist die Natur der einzelllen Verbandstofl'e zu be
rucksichtigen. Machen einzelne, wie z. B. reine Yerbandwatte, Borsaure
Gaze, sehr geringe Anspriiche an eine zweckentsprechende Umhiillung, in
dem sie in jedes heliebige neutrale, halthare und 8auhere Papier ein
geschlagen werden konnen, so erfordern andere, wie gefettete Eukalyptusol
Gaze fettdichtes Einschlagpapier, Karholsaure -Watte Pergamentpapier, 
Sublimat-Verbandstofl'e schwarzes Papier etc. etc. Die sterilisirten Ver
bandstofl'e, die Gips- Binden und andere machen Anspruch auf eine luft
dichte Verpackung und Jod-Watte will in Glas verpackt sein. -

Die Riicksicht auf den Handel bedingt, dass fiir den Export bestimmte 
Verbandstofl'e zur besseren Ausnutzung del' Seefracht, die nicht nach Ge
wicht, sondern nach Raum bezahlt wird, bedeutend fester gepackt werden. 
als solche, die nicht mit Schifl'en verschickt werden. 

Die weitgehendsten Koncessionen sind dem Geschmack und den 
vViinschen des Pllhlikums im internationalen Verkehr entgegenzuhringen 
und nationale Eigenheiten zu schonen. Wenn SChOD es hie und da An
stoss erregt, nach Bayern schwarzweiss geschniirte Packete zu versenden, 
so sollte man noch weniger schwarzweissrothe }ijtiketten den Franzosen 
zumuthen oder den Tiirken solche mit deutscllem Texte. -

Die Verwendharkeit der Verhandstoffe kann durch die Verpackung 
erleichtert, abel' allch heeintrachtigt werden. Sie soll stets so zweck
entspreehend wie nur irgend moglieh sein und gestatten, die Verband
materialien del' U mhiillung in vollsUindig oder doeh annahel'nd gehrauehs
fertigem Zllstanc1e Zll entnehmen. -

Endlich soli die Verpaekllng einer gewissen Eleganz nicht enthehren, 
niemals dann, wenn sie obne Vertheuerung del' Waare zu erreichen ist. 
Denn ein ansprechencles Aeussere ist niemals ein Nachtheil, wohl abel" 
eine }i~mpfehlung, die meist clem Gltnzen zu gute kommt. 

16 "' 
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A. Die Papier-Verpackung. 
Ehe das Verpacken von statten gehen kann, miissen die lYIaterialien 

gewogen oder vermessen, vorgerichtet und gelegt werden. 

Die Watten, gleichviel ob unimpdignirt oder impragnirt, in diesem 
Falle besonders vorsichtig, werden breit auseinander gefaltet, und alles, 
was von Unreinigkeiten und Ungleichmassigkeiten zu sehen ist, wird ab
gezupft. Es folgt die Theilung del' Vliese mit der Scheere in del' Quere. 
durch Reissen in del' Langsrichtung odeI' mit der Schneidemaschine; sie 
arbeitet, wie leicht begreiflich, schneller und sauherer und ermoglicht ein 
so sicheres Abtheilen, dass heim darauffolgenden Wagen selten etwas dazu 
gelegt oder davongenommen zu werden braucht. Grosse Fabl'iken haben 
hier die Handarbeit vollstandig dmch Maschinen ersetzt. Es beginnt nun 
das eigentliche Verpacken, wobei man leider der Hande .A rbeit noch nicht 
vollstandig entbehren kann. Um von einer bestimmten Gewichtsmenge 
Watte etc. stets genau gleich grosse, gleich geformte und scharf gekantete 
Packete zu erhalten, wird mit einer Packform gepackt, deren Einrichtung 
und Handhabung aus den nebenstehenden Zeichnungen S. 245 hervorgeht. 

Mit der Hand geformte Packete lassen sich, bei 8ehr langer U ebung 
und viel Ge8chick, wohl gleich oder doch annahernd gleich gross herstellen, 
niemals abel' mit scharfen Randern und Kniffen, - das ist nul' mit del' 
Packform moglich. Sie dient also unter gewohnlichen Umstiinden nicht 
dazu, die Watte zu pressen. Sie kann indessen in denselben gepresst 
werden, auch in den kleineren, noch mehr in den grosseren, in denen 
Packete von 250 g und darliber gepackt und dmch den Excenter gelinde 
gepresst werden; doch dient auch hier der Druck immer nul' zur gleich
massigen Vertheilung der Watte in der Form, nicht zum Komprimiren. -
Urn die znsammengefaltete Watte wird das Einschlagpapier gelegt, dass 
eine offene, lockere Rolle gebildet wird. Diese wird so in die Form ge
legt, dass die Enden hiiben und drliben gleich weit vorstehen, und dass 
del' Papierschluss 0 b en liegt und mindestens zwei Drittel del' Oberseite 
einnimmt, damit beim folgenden Schnliren das Papierende vom Bindfaden 
gefasst und niedergedriickt wird. V orher jedoch wird der Deckel der 
Form aufgelegt. niedergedriickt und durch das Querholz (bei del' kleineren 
Form) oder den Hebel (bei der grosseren Form) in diesel' Lage befestigt. 
N un werden die Kopfseiten des Einschlagpapiers in bekannter Weise 
scharf eingeschlagen, das Packet der Form entnommen und geschniirt. 
Etikettirt wird erst bei Bedarf. Um nun die unsignirten Packete stets, 
leicht und mit absoluter Zuverlassigkeit, nach ihrem Inhalt unterscheiden 
zu konnen, sind verschieden gefarbte Packpapiere und solche aus ver
schiedenem Material, glatte geleimte und Pergamentpapiere, im Gebrauch. 
Sie allein indessen wlirden nicht geniigen, die unimpragnirten von den im-
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pragnirten, diese wieder untereinander und die verschiedenen Qualitaten 
und Procentsatze zu unterscheiden; man schnurt deshalb auch die Packete 
verschiedenartig, bald mit Band in verschiedenen Farben, bald mit Bind
faden, einfarbigem schwarzem, weissem, roth em etc., odeI' zweifarbigem, 
schwarzweissem, blauweissem, griinweissem etc. Durch diese Kombination 
gelingt es, alle Packungen deutlich wahrnehmbar unterschiedlich zu machen. 

F;g. 14. Fig. 15. 
Kleine \Vatte - Packfol'm, geUffnet. Kleine 'vVatte-Packforlll, gefiillt. 

Fig. 16. 
Grosse Watte-Packform, geschlossen and gcoffnet. 

Das ist natiirlich zunachst nUl' eine intern giiltige und verstandliche Be
zeichnung, die jedoch bei strikter Durchfiihrung an Zuverlassigkeit die 
sofortige Signirung in gleichartiges, gleichgefarbtes Papier gepackter und 
mit gleich-gefarbtem, ubereinstimmendem Band geschniirter Packete bei 
weitem iibertl'ifft. Sie gestattet das Sehen del' Untel'schiede auf weite 
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Entfernnngen, die Etikettirung dagegen el'fordert das deutliche L e sen, in
folgedessen ermoglieht das erstere ein schnelleres Arbeiten beim Etikettiren, 
beim Zusammenstellen del' Post- und Bahn-Paekete, beim Kontrolliren. - Es 
ist indessen nicht nul' freier Wille, die Packete erst bei Bedarf zu etiket
tiren, meistens ist es sogar Zwang und zwar dann, wenn, was hente das 
gewohnliche ist, die Etiketten die Firma des Auftraggebers oder eine 
sonstige, nur nicht diejenige des Fabrikanten, tragen sollen. Und wie man 
die Packete fUr den blossen B lick bestimmbar macht, so geschieht das 
jetzt auch fast allgemein mit den Etiketten. Auch sie brauchen nicht 
mebr gelesen, sondern nul' gesehell zu werden. Es ist sehr schwer, unter 
hundert in Farbe und Zeichnung iIbereinstimmenden Etiketten mit dem 
Aufdruck 5 % J odoform - Gaze eine dazwischen gerathene Etikette fUr 
50% Jodoform-Gaze zu entdecken, selbst \Venn man von dem statt
gefundenen Versehen Kenntniss hat; in den seltensten Fallen abel' diIrfte 
del' Fehler bemerkt werden, wenn ein solcher Verdacht garnicht vorliegt. 
Dann wird die 5 % J odoform-Gaze als 50 proeentige etikettirt und naWr
lich auch verkauft werden. Das ist ganz und gar ausgesehlossen, wenn 
sieh beide Etiketten in del' Fal'bung unterseheiden, und es geniIgt voll
stan dig, um die Einheitliehkeit einer Etikette fUr eine bestimmte Imprag
nirung nieht zu stol'en, die vel'sehiedenen Procentsatze durch eine ver
schiedene Tonung des Untergrundes des Schildes zu markil'en. Das Fehlen 
oder V orhandensein einer Null, wie im angefii.hrten Beispiel, macht sich 
nicht so bemerkbal' als eine, sagen wir rosagefarbte Etikette unter hundert 
mattgriInen. Das fallt sofort auf! - Solche ausseren Merkmale kommen 
nicht weniger dem Detaillisten zu gute, allerdings nul' dann, wenn er 
Sicherheit hat, dass solche Aeusserlichkeiten einen ganz bestimmten Zweck 
haben und konstant sind. - Das Einschlagpapier soll glatt und in del' 
Farbe moglichst lichtbestandig sein; ein vollstandig lichtechtes Papier stellt 
sich im Preise meistens zu hoch und ist auch nicht erforderlich, da Ver
bandstoffe dem direkten Sonnenlicht nicht ausgesetzt werden sollen. Das 
Papier sei haltbar, a bel' nieht zu stark, man nimmt fUr kleinere Packungen 
geme eine schwachere, fill' grosse eine starkere Qualitat. Es liegt das nul' 
im allseitigen Interesse, zumeist in dem des Zwischenhandels, denn das 
stark ere Papier ist nicht immer das theurere, erhoht dagegen stets das Ge
wicht del' Emballage, und es ist fUr den Abnehmer, del' uoch in letzter 
Linie, auch wenn er portofreie Zusendung erhalt, die Portokosten zu be
zahlen hat, ein grosser Unterschied, ob von einer bestimmten Packung 
90 - 95 oder 110-115 Packete auf ein Post-packet von 5 kg gehen. Er 
muss dann eben zehnmal statt neunmal beziehen, um seinen Bedarf zu 
decken, und zehnmal statt neunmal seine Bestellung aufgeben. -

In gewohnliches Papier konnen verpackt werden alle unimpragnirten 
Verbandmaterialien und von uen impragnirten aile diejenigen, die wedel' 
hygroskopische, noeh zersetzliehe oder fluchtige oder kOl'rodirende 
Chemikalien enthalten. Selbstredend gilt das nul' als allgemeine Richt-
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schnur und man wird davon Ausnahmen machen miissen, wenn auch nur 
entfernt Umstande vorhanden sind odeI' eintreten konnen, die das Auf
bewahren in gewohnlichem Papier nicht rathlich erscheinen lassen, z. B. 
wenn die Aufbewahrungsl'aume nicht ganz einwandfrei sind, odeI' wenn 
yoraussichtlich eine langel'e Aufbewahrung eintreten wird, wie bei wenig 
gangbaren Artikell1, odeI' wenn die Waare fiIr die Tropen bestimmt ist 
odeI' dieselben zu kreuzen hat. 

Impragnirte V erbandstoffe, die vielfach in gewohnlichem Papier dis
pensirt werden, sind solche mit Benzoesaure, Borsaure, Ichthyol, Pyok
tanin, Salicy lsaure, Theel', Thonel'de- und Zink -Verbindungen, auch die 
sublimatisil'ten J ute-, Holzwolle- und Holzwollewatte-Pl'aparate. Letztere 
werden dann haufig, um sie als mit einem sehr giftigen Stoff pl'aparirt 
auffallend zu kennzeichnen, in schwarzes Papier gepackt. - Befiirwol'ten 
mochte ich es indessen keineswegs, impragnil'te VerbandstofI'e in diesel' 
Art abzugeben; l'ichtigel' ist es jedenfalls, solche Vel'packung nul' auf 
unimpl'agnil'te Al'tikel anzuwenden und all e impragnirten in Pergament
papier zu hUllen. 

Verbandstoffe mit fliichtigen, an del' Luft und am Licht zel'setzlichen 
Ingredienzien werden in Pergamentpapier verpackt, vorausgesetzt, dass 
auch dieses geniigt und selbst nicht angegriffen wird, und zwar die licht
empfindlichen Fahrikate in schwarzps. Weisses Pergamentpapier win1 
gewohnlich verwendet fiir solche mit Karbolsaure, Kreolin, Lysol und 
ahnlichen Praparaten, mit Salol, Sanofol'm, 'l'hymol, N aphtalin, Pel'ubalsam 
etc. impragnirten, und in schwarzes Pergamentpapiel' werden die jodhaltigen 
und alle Silber- unn Quecksilber-Fabrikate eingeschlagen. In Pergament
papier k01Jnen n i ch t aufbewahrt werden J odwatte und Eisenchlorid
Praparate, nul' kurze Zeit gelagert werden die mit trocknem, gebranntem 
Gips eingestl'euten Binden und Watten. El'stel'e werden in weithalsigen 
G las ern mit Korkstopfen, ordnungsmassig tektirt, abgegeben, letztere ge
wohnlich in Blechdosen. --

Wenn ich vorher sagte, die Packformen gelten nul' zum Formen, nicht 
zum Pressen del' Wattepackete, so hat das nur auf ihre gewohnliche Ve1'
wendung Bezug. Es ist sehr wohl moglich, mit den Formen scharf 
gepresste Packete he1'zustellen und man benutzt sie in diesel' Beziehnng 
zum Packen von "\Vatte fiir den Export. In entspl'echender Weise abge
andert, dienen sie auch ZUI' Herstellung del' in Frankreich und del' Levante 
bevorzugten Packungen in Oylinderfon11. - Grossere Presspackete, von 
250 g und mehI', formt man in den sogenannten Garnbiindel-Pressen. Sie 
sind fiir sehr stark en Druck eingerichtet und gestatten, die gepresste Wattf,; 
in del' Presse zu schniiI'en, damit sie die erhaltene Form behalt. Das 
Einschlagen in Papier erfolgt dann ausserhalb del' Presse, -

Leinen- und Baumwolle-Oharpie, loses Verbandmoos, auch sublimatisirtes, 
lasst sich sehr gut in den Garnbiindel-Pressen komprimiren und verschniiren. 
Die Verpackung ist handlich und durchaus nicht mehr so voluminos und 
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del' gewohnlichen Unterbringung in Papierbeutel in vielfacher Hinsicht vorzu
ziehen. Fluchtige Impragnirmittel werden zusammengehalten, del' Luft 
ist eine geringe Angriffsfiache geboten, ein Hin- und Herreiben del' ein
zelnen Theile und dadurch bewirktes Zerfallen derselben zu Pulver wird 
vermieden etc. etc. -

Fur Pattison's Gichtwatte ist eine besondere Packung eingefuhrt. Sie 
wird nicht geschnurt, sondern an den Stirnseiten gesiegelt und nicht in 
viereckigen Packeten, sondern fiach-ovalen Rollen abgegeben. -

WaUe in Rollenform, Watte- und Wattemullbinden werden vortheilhaft 
in Beuteln mit i>< - fOrmigem Boden dispensirt. Diese Verpackung ist billig 
und im Gebrauch sehr bequem; sie ermoglicht es, die Binden in del' Um
hullung abzuroIlen, ohne dass man sie weiter als am Zugende mit den 
Fingel'll beriihrt. -

In solchen aus Pergamentpapier mit dampffestem Leim hergestellten 
Beuteln lassen sich aIle Verbandmaterialien sehr gut sterilisiren, aufbewahren 
und dispensiren. Es ist das auch hier die billigste und trotzdem doch 
zuverlassigste Verpackung; sie hat gegeniiber den hohen, runden Blech
oder Kartondosen den weiteren grossen V ortheil, dass sich Lucken, unniitze 
Raumverschwendung stets vermeiden lassen, dass kombinirte Verbande iiber
sichtlicher angeordnet werden konnen. - Die Beutel werden in folgender 
Weise dampfdicht geklebt. Guten hellen Kollner Leim, in ganzen Tafeln, 
iibergiesst man in einer fiachen Schale mit kaltem Wasser und lasst ohne 
Umruhren einen Tag oder so lange kiihl stehen, bis e1' zu einer gleich
massigen Masse aufgequollen ist. Diese schmilzt man. nach Entfel'llung 
des uberstehenden \V assers, im kochendheissen Wasserbade und klebt 
kochendheiss mit recht dunnem Pinselstrich. Del' Leim darf nicht gekocht 
werden, er wird dadurch dunkler und macht dann die Klebestelle unan
sehnlich und wird dadurch, ausgetrocknet, sprode. Hat er die richtige 
Konsistenz und eine Temperatur von 100 0 C, so genugt ein einmaliges 
Ueberstreichen mit dem Falzbein, urn sofortiges und dauerhaftes Kleben 
zu erreichen. Man uberfahrt nun ausserlich mit einem in Formalin 
getauchten Pinsel einmal die Klebestelle, las st. abdunsten, - und die 
Leimung ist dampffest. - Sollen solche Beutel zur Aufnahme zusammen
gesetzter Verbande dienen, so werden die einzelnen Bestandtheile derselben 
in entgegengesetzter Reihenfolge, als wie sie Verwendung finden, - niemals 
regellos, - darin untergebracht. Es kommen also z. B. auf den Boden 
des Beutels die Binden, dariiber die Watte, dann die Kompressen und 
obenauf die zur erst en Reinigung dienenden Tupfer. Ueber das Ganze 
deckt man zum Schutz etwas reine Watte oder Baumwollecharpie, wie 
solche beim Putzen del' Mullbinden in grossen Mengen als Abfall gewonnen 
wird. Die Verschlussklappe des Beutels wird dann gleichfalls mit Leim 
bestrichen, jedoch nicht geschlossen, es wird vielmehr das Ganze im offen en 
Zustande sterilisirt. 1st das geschehen, so werden die Beutel, einer nach 
dem andern, dem Sterilisir-Apparat entnommen, die Verschlussstreifen ohne 
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Verzug iiber Dampf erweicht und erwarmt, was III elllem Moment aus
gefiihrt ist, und mit dem Falzbein andriickt. Del' ungefiillte, obere Theil des 
Beutels wird in bekannter Weise niedergefaltet, er wird mit Band geschniirt, 
mit Siegeloblate etc. plombirt und etikettirt. Zum Schutz VOl' ausserer Ver
letzung ist es rathsam, die Beutel entweder noch einmal in Papier einzuschlagen 
oder in Kartons zu dispensiren. - Handelt es sich darum, einheitliches 
Material, wie sterilisirte Verbandwatte, in einfacher, billiger und doch 
eleganter ,Veise zu verpacken, so umhiillt man sie in del' Packform mit 
gutem, weissem Filtrirpapiel' und schniirt mit weissem Bindfaden; man 
legt dann ein gleich grosses Stiick weisses oder hellfal'biges, doch nicht 
abfarbendes, gewohnliches Packpapier herum unci bestreicht den Schluss 
desselben mit Leim und nach dem Trocknen mit Formalin. Die Stirn
seiten bleiben zunachst offen unil werden mit Watte oder Baumwollecharpie 
gefiittert, dann wird sterilisirt und schliesslich in del' Packform die Ver
paclmng beendet. -

Dem Verpacken del' Gewebe geht bei unimpragnirten das Vel'
messen und Legen derselben vol'aus. Impl'agnirte Stoffen sollen, wenn 
irgend moglich, VOl' dem Tranken vermessen und alsbald nach dem Trocknen, 
ehe sie vollig ausgedorrt sind, gelegt werden, gleich viel, 0 b sie sogleich 
weitel' verpackt werden odel' nicht. Die Gewebestiicke liegen, wie sie aus 
del' Weberei odeI' Appretul' kommen, stets plissirt in genau 1 m langen 
Lagen, die sich durch scharfe Kniffe deutlich mal'kiren. Man durchschneidet 
die Gewebeleiste mit del' Scheere und reisst den Stoff. Steht eine Schneide
maschine, wie ieh sie schon des ofteren erwahnte, zur Benutzung, so ist 
die rrheilung in ganze und halbe Meter hiermit schneller und sauberer 
moglich als von del' Hand. 1st die Schnittbreite del' Maschine kleiner 
als die ganze Bl'eite des Stoffes, so muss diesel' in del' Mitte glatt zu
sammengeklappt werden. Es wird das ganze 40-Meter-Stiick unter das 
Messer gelegt, eingepresst, wenn keine Selbstpl'essung mit del' Maschiua 
verbunden ist und entweder genau in del' Mitte durchschnitten, wenn mall 
I-Meter-Stiicke, odeI' auf je 25 cm yom Paltenrande entfernt durchschnitten, 
wenn man halbe Meter el'halten will. Man hat im ersten Falle oben und 
unten 2 'glatte halbe, und 39 ganze, in del' l~'litte gekniffte Meter, im letzten 
Falle oben und Ul1tell 2 glatte viertel, in del' Mitte 40 glatte, und an 
den Seiten eiomal 19 und einmal 20 gekniffte halbe Meter, welche durch 
Einschneiden und Reissen in den Bl'iichen, ohne weiteres Abmessen, von 
Hanel leicht weitel' zu theilen sind. - Del' Stoff wird dann gleichmassig 
gereckt, am besten vou zwei Personen; hiel'bei werden alle 10sen Faden 
und sonstige locker aufliegende Unreinigkeiten sorgfaltig entfernt, kleinere 
Maschinenfiecke, die die Fadell dUl'chsetzen, und andere Schmutzfiecke 
ausgeschnitten; grossere mach en die ganze Breite des Stoffes an diesel' 
Stelle selbstredend unverwendbal'. Solche Stiicke miissen dann, nachdem 
die Flecke ausgeschnitten, zu Kompressen etc. verwendet werden. Nun 
wird del' Stoff, untel' stetem Strecken, gelegt, immer nach dcrselben Rich-
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tung, solange bis die Breitseite des herzustellenden Packets en'eicht ist, 
dann wird lose aufgerollt oder mit der Form plissirt. Niemals soli man 
den Stoff regellos, bald die Lange, bald die Breite falten. In 801cher 
Weise gelegter Stoff musste beim Gebrauch ganz entfaltet werden, will 
man ihn nicht beim Anbruch total verschneiden. - Ais beste Papier
packung fUr Gewebe hat sich ohne jeden Zweifel die flache, mit zuruck
gelegten Dreieckklappen am besten bewahrt. Sie erfordert zwar bedeutend 
mehr Papier als die hohe und kurze, mit Stirnflachen ausgestattete Packet
form, raubt dagegen dem Stoff nicht sein glattes und ansehnliches Aeussere. 
Benutzt man ausserdem den klein en Kunstgriff, die Schlussklappen nicht 
nach del' dem Ende des Einschlagpapiers zugelegenen Seite, wodurch sich 
dieses staucht, sondern nach del' entgegengesetzten Seite umzulegen, was 
zur Folge hat, dass das Ende des Einwickelpapieres gespannt wird und 
nun fest anliegt, so erzie!t man einen ungemein staub- und fast luftdichten 
Verschluss. Derselbe wird dadurch, dass nun auch die Etikette uber den 
Papierschluss geklebt wird, noch dichter. Bei grosseren Langen verbietet 
sich die flache Packung von selbst. -

Es bedarf wohl kaum eines ausfiihrlicheren Hinweises, dass ebcnso wie 
die verschiedenen Watten auch die verschiedenen Gazen bald in gewohn
liches Papier eingehullt werden konnen, bald in Pergamentpapier verpackt 
werden miissen, dass hier wie dort eine unterschiedliche Farbe sowohl des 
Papiers, wie del' Schniirung angebracht, hier wie dort durch Verpacken in 
schwarzes Papier Lichtabschluss erforderlich ist. -

Sterilisirte Gazen werden am besten VOl' dem Sterilisiren plissirt. Sie 
werden entweder in offen en Pergamentbeuteln mit x -Boden untergebracht, 
mit vVatte odeI' Charpie bcdeckt, odeI' sie werden, plissirt, in del' Form 
in Filtrirpapier gepackt, weiss geschnurt, mit gewohnlichem weissem odeI' 
hellem Papier umhullt etc. etc., sterilisirt und genau so, wie beim Verpacken 
sterileI' Watte beschrieben ist, weiter behandelt. -

Gewohnliche Binden werden, in del' Regel zu 10 odeI' 12 Stuck, in 
gewohnliches Papier . verpackt dispensirt. - Impragnirte Binden werden 
zuvor stets einzeln eingehullt. Man nimmt hierzu weisses Seidenpapier 
odeI' sogenanntes Affichenpapier. Dasselbe muss so lang sein, dass die 
Enden reichlich ubereinander 8chlagen und so breit, dass es 4 -- 5 cm 
beiderseits, bei Hingeren odeI' starkeren Binden noch reichlicher, libel' die 
Binde hinausragt. N achdem diese eingerollt, ergreift mall mit beiden 
Randen die vorspringenden Elldell del' Rolle und dreht sie nach entgegen
gesetzter Richtung strickformig zusammen. Die "Schwanze" werden mit 
del' Scheere gekurzt und angedruckt. Inhaltsbezeichnung ulld Firma werden 
entweder direkt dem Einschlagpapiel' aufgedruckt odeI' eillem besonderen, 
das Ganze umschlillgenden Papierstreifell. -



Die Verpackung in Kartans (Faltschachteln). 251 

B. Die Verpackung in Kartons (Faltschachteln). 

Wenn ich in del' U eherschrift die Verpackung in Kartons im allge
meinen mit derjenigen in Faltschachteln identificire, so geschieht das aus 
dem Gl'Unoe, weil fast. einzig und allein die letzteren in Frage kommen. -
Es werden zwar auch Deckelkartons zum Verpacken del' Verbandmatel'ialien 
verwendet, doch in del' Hauptsache, wegen ihres hoheren Preises, nul' 
selten un1 fiil' die pharmacia elegans. Sie schliessen meistens so gut, dass 
das U mkleben mit einem besonderen Verschlussstreifen sich eriibrigt und 
eine einfache Verschniirung geniigt. 1st clas Innere glatt und sauber, -
gewohnlich ist es sogar mit Glanzpapier ausgefiittert, - so ist es sogar 
iiberfiiissig, die Verbandstoffe zuvor in Papier einzusehlagen. - Bei den 
Fdltsehaehteln dagegen muss dies stets geschehen; ihre Schlussklappen 
sind Staubfanger, sie schliessen niemals so dieht, dass sie das Eindringen 
von Staub verhinderu. Ausserdem sind dieselben aus ordinarer Holz- oder 
Lederpappe gefertigt und hochstens aussen caehirt, mit glattem Papier 
bezogen, innen niemals gefiittert und rauh. Die Briiehe sind entweder 
gepresst, was, weil reinlicher, unbedingt vorzuziehen ist, oder geritzt, 
gefrast unel in diesem Falle durch Pappespahnchen daueruel verunreinigt. 
Wenn sie auch VOl' elem Verpacken entfel'llt werden, es lOsen sich bei jeeler 
Bewegnng eles Kartons neue und haften elann elen Verbandstoffen an. N aeh 
alleelem konnen elie Faltschachteln als Einschlagmaterial, im eigentlichem, 
engeren Sinne eles W ortes, fiir jene nicht gelten. Sie konnen und eluden 
nul' eine Schutzhiille fiir in Papier em ballirte Verbandstoffe sein. Zu de m 
Zweek sind sie allerdings vorziiglich geeignet. Sie sind billig, ziemlieh 
widerstandsfahig und veJ lieren nicht so leieht ihre Fac,;on, sinel elegant, -
abel' a.neh sehr schwer unel erhohen aus eliesem Grunde elie Portokosten 
urn ein Bedeutendes. Es ist feruer leicht, sie in allen moglichen Farben 
herzustellen. Da sie an sich schon den Inhalt yom Licht abschliessen, 
ist es unnothig, die liehtempfinelliehen Materialien vorher in dunkles Papier 
einzusehlagen. Man verwendet hierzu gewohnlieh diinnes Affiehenpapier, 
f'ormt die Paekete nicht in del' Pre sse , sondel'll oberfiaehlieher mit del' 
Hand und sehniirt sie aueh nieht. - Del' Versehluss del' kleineren Kartons 
ist noeh leidlieh dieht und haltbar, jeeloeh aueh nul' dann, wenn er an 
elen kleinen Stil'llseiten angebraeht ist, bei grosseren dagegen ist er rneist 
reeht undieht, er steht ab und springt, weil elastiseh, bei seitliehem Druck 
auf die Kartons leieht auf. Dm das zu vermeielen, werden sie entweder 
gesehniirt, wozu sich Bindfaden, weil er die rninelerwerthige Holzpappe 
leieht durehsehneielet, weniger eignet als Band, - oder es werden die 
Verschliisse mit kleineren Et.iketten, welehe dann gewohnlieh das Gewieht 
odeI' das Maass des Inhalts angeben, verklebt, - oder sie werden ver
niethet, ein weniger empfehlenswerther V elsehluBs, da er nieht andel's 
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geoffnet werden kann, als dass die Verschlussklappe zerreisst. - Bei 
kleineren, gut schliessenden Kartons ist also eine besondere Fixirung des 
Verschlusses nicht gerade erforderlich, unbedingt abel' bei grosseren. -

Alle Materialien, welche bei del' einfachen Papierverpackung als Hulle 
Pergamentpapier verlangen, mussen dasselbe auch in den Kartons erhalten, 
doch darf es wegen des vorhandenen ausseren Schutzes bedeutend weniger 
stark sein. -

Unimpragnirte Binden und andere Artikel. welche flir gewohnlich mit 
derlVunde nicht in direkte Beruhrung komrnen, uberhaupt aIle 801che, 
welche nul' in del' Pel'ipherie des Verbandes Verwendung finden, werden 
in del' Regel nicht erst in Papier eingewickelt, sie werden ohne weiteres 
in Faltschachteln untergebl'acht. Impragnirte Binden dagegen mussen 
vol'her einzeln eingewickelt werden, es genugt nicht, dass sie allgemein 
nul' in eine Papierhulle kommen, da sie nul' in Ausnahmefallen sii.mmtlich 
auf einmal verbraucht werden. -

Was beim Verpacken del' Verbandstoffe in Papier iiber die Annehm
lichkeit und Zweckmassigkeit einer den Inhalt nach Art, Qualitat und 
Procentuirung unterscheidenden Farbung del' Einschlagpapiere, del' Schnii
rung und Etiketten gesagt wurde, gilt in gleichem Maasse von den FaIt
schachteln. -

Zur Aufnahme sterilisirter lHaterialien konnen sie nul' in sehr be
schlanktem JYIaasse dienen, da sie die feuchte \Varme des Sterilisirapparats 
nicht vertragen. Nul' als Schutzhitlle fur die Pergamentbeutel, nachdem 
diese nach vollendetem Sterilisiren luftdicht verschlossen wurden, konnen 
sie in Betracht kommen. Hier sind sie sogar, weil derber, uberall auf
stellbar, del' Papier-Emballage vorzuziehen, doch miissen Pergamentbeutel 
und Faltschachtel sich auf deI's e I ben Seite offnen lassen. -

Sehr guten Schutz gewahren sie ferner den in Pergamentpapier ver
packten Gips-Binden und Gips-Waftebinden. 

C. Die Verpackung in Dosen. 

I. Blechdosen. 
Die gewohnlichste Art der Blechdosen sind die aus dunnem ver

zinntem Eisenblech mit iibergreifendem Deckel maschinell hergestellten, 
runden Dosen, deren Deckel aus einem SWck gestanzt und deren Mantel 
zusammengefalzt und mit dem Boden durch Falz vereinigt sind. Dosen 
in diesel' primitiven Machart genugen indessen keinesfalls zur luft- und 
wasserdichten Aufbewahrung - und deswegen greift man doch eben zu 
den Blechdosen, - von Verbandstoffen unc1 es ist c1urchaus erforderlich, 
dass c1ie Falze verlothet sind. In solcherweise fabricirte Dosen werden in 
del' Hauptsache Gipsbinden verpackt (siehe unter Gipsbinden!), sodann 
kreisformig gestanzte, lose Watte, Wattefilz und Kompressen, ferner im-
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pragnirte Gazebinden und VOl' Allem J odoform- und Karbolsaure - Gaze
binden, - also die starkriechenden. 8chiitzt diese Verpackung die Binden 
auch sichel' VOl' del' Einwirkung von Luft, Licht und Feuchtigkeit, so ist 
sie in dem besonderen Falle nicht sehr praktisch, wo del' Binde nul' 
Bruchtheile entnommen werden sollen. Denn da sie in del' Dose aufrecht 
steht, kann sie nicht ahgerol1t werden und muss zum jedesmaligem Ge
brauch herausgenommen werden. - Diesen Uebelstand vermeiden die 
Doppel-Schlitzdosen. zwei gewohnliche Blechdosen, welche bequem in ein
ander passen, und von denen die inn ere im Mantel einen senkrechten 
Schlitz zur Durchfiihrung del' Binde aufweist. Die aussere Dose hat nUl' 
den Zweck, das aus del' inneren hervorragevde Ende del' Binde VOl' Luft., 
Licht, Staub etc. zu bewahren. - Auch Gazen, unimpragnirte wie im
pragnirte, vielfach zusammengelegt und dann gerollt, werden gerne in diesel' 
Art verpackt, urn davon je nach Bedarf selbst Kompressen schneiden zu 
konnen. 

Wegen ihrer grossen Haltbarkeit und del' dadurch bewirkten Sicher
heit, den Inhalt fast unbegrenzt in verandertem Zustande aufbewahren zu 
konnen, spielen die Blechdosen bei del' Fabrikation und Lagerung sterileI' 
Verbandmaterialien eine sehr wichtige Rone. 

Friiher wurden die Dosen, nachdem sie in gefiilltem Zustande sterili
sirt, von Hand gelOthet und dann noch einmal nachsterilisirt, urn wahrend 
des Verlothens etwa eingedrungene Keime zu todten. Dies Verfahren 
schlagt man im Kleinen noch vielfach ein und ersetzt da.nn das Verlothen 
durch Umlegen eines Gummibandes. - Ein sehr grosser Uebelstand bei 
den gelOtheten Dosen war del'. dass sie schwierig zu offnen waren, nul' mit 
Hilfe geeigneter :Instrumente unter Anwendung grosser Gewalt. Dem 
suchte man durch Einfiihrung des Abreissstreifens zu begegnen. Man 
lothete, nachdem die Dosen mit Inhalt sterilisirt und die Deckel auf
gesetzt waren, einen Blechstreifen mit Griffring iiber Deckelrand und 
Mantel. Doch wmde bei diesem Lothel1 von Rand, zumal "es schnell von 
Statten gehen musste, sehr haufig del' Blechstreifen zu fest angelOthet, 
dass er sich entweder nicht abreissen liess odeI' zerriss; das VerlOthen 
nahm noch langere Zeit in Anspruch als friiher, wodurch nicht nul' eine 
Vertheuerung eil1trat, sondeI'll auch die Gefahr einer erneuten Inficirung 
del' Verbandstoffe sich vergrosserte, die Zuverlassigkeit des Sterilisirens 
sich verminderte. 

J etzt benutzt man allgemein Blechdosen, deren Konstruktion die 
folgende Zeichnung erlautert und ein Verschlussverfahren, das sich princi
piell von dem friiheren unterscheidet. 

Del' oben und unten rechtwinklig umgebordelte cylindrische, - odeI' 
rechtwinkelige und dann mit abgerundeten Ecken ausgestattete Mantel C 
del' Dose besteht aus zwei iibereinandergreifenden Theilen c und d, welche 
ausserlich durch den aufgelotheten Blechstreifen b mit Anfassring hermetisch 
verbnnden sind. A und B veranschaulichen die losen Deckel und Boden; 
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sie sind gleichfalls rechtwinkelig gebordelt und haben auf del' Innenseite 
eine schmale Gummidichtung a. Del' Cylinder C wird mit den Ver
bandmaterialien beschickt, und gilt tiber die Anordnung del'selben, was 
Seite 248 gesagt ist. Die Enden werden mit Filtrirpapier bedeckt, das sowohl 

den Inhalt vor Beschmutznng, als VOl' dem Reraus
fallen schiitzen solI. Deckel und Boden werden 
vorlaufig nicht aufgesetzt, jedoch gleichzeitig mit 
den Rulsen sterilisirt. 1st die Sterilisation beendet, 
so werden die Dosen lin Sterilisator mit Deckel 
und Boden, die man nul' auf del' Aussenseite mit 
den Riinden beriihrt, geschlossen und nochmals kurze 

B f.J Zeit gedampft. Sie werden dann sofort, nach ein-
F"'----'=----,jL~1 ander dem Sterilisationsapparat entnommen, mittels 

Falzmaschine vollends luftdicht geschlossen. Die 
Maschine arbeitet in del' Weise, dass die Dose in 

d 
-- --~ 

Fig. 1;. 

l eine ausserst schnelle, rotirende Bewegung gesetzt 
und wahrend derselben dem oberen Bordel eine 

(! Zange genahert wird, deren Klauen je eine sich um 
ihre Achse horizontal drehende Scheibe bilden. 
Dabei legt sich das Bordel des Deckels zunachst 
wagerecht und fest an dasjenige del' Hiilse und dieses 
wird gegen den Gummiring gedriickt. Eine ent

sprechende Bewegung der Zange biegt die vereinigten Bordel etwas nieder 
und eine andere Rolle driickt sie cndlich fest gegen die Ri.ilse. Der 
absolut hermetische Verschluss hat nun das Ansehen wie es in vol'stehender 
Figur bei D gezeichnet ist. - Ueber haltbaren Etikettenkleister fur Blech
dosen habe ich schon bei Gelegenheit del' Gipsbinden gesprochen. 

II. Blech-Karton-Dosen. 
Das Streb en del' V erbandstofl' - Fabriken in den letzten ,T ahren nach 

irnrner weiterer Verbilligung del' Verbandstofl'e rich tete sich - nacbdem 
del' Verbrauch del' sterilisirten eine so ungeahnte Ausdehnung genommen 
und die Verbandmaterialien selbst wohl auf dem denkbar niedrigsten Preis 
angekommen, so dass hier ein weiterer Preisnachlass ausgeschlossen war 
-- vornehmlich gegen die eben heschriebene theure Blechverpackung. Und 
es muss anerkannt werden, dass es auf dies em Wege del' Technik wirklich 
noch gelungen ist, Mittel und Wege zu finden, urn billiger als bisher 
fabriziren zu konnen. Es ist unstreitig, dass durch Einfuhrung del' 
billigeren und hocheleganten, korn binirten Blech -Karton - Dosen den bis 
dahin das Gebiet del' sterilen Verpackung beherrschenden Blechdosen em 
gewaltiger Konkurrent erwachsen ist. 

1m Aeussern untel'scheiden sie sich von den Blechdosen nul' durch 
den beidel'seits gebordelten, schwach crernefarbigen, mit dampffestem Leim 
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geklebten Manilakarton- Mantel, del' an Stene des Blechmantels getl'eten, 
sonst abel' wie diesel' aus zwei iibereinandergreifenden Theilen, welehe 
dureh einen Abreisszeugstreifen hermetisch und dampffest verbunden sind, 
besteht. 

Die B1echdeckel resp. Boden, A in neben
stehender Fignr, sind glatte, odeI' des gefalligeren 
Aeusseren wegen gemusterte, sonst einfache, 
kreisrunde Blechscheiben, die wedel' gebordelt 
sind, noeh eine Gummidichtung tragen, was 
ihl'e Herstellung wesentlieh vereinfacht und 
ihren Preis erniedrigt. Del' Verschluss zwischen 
Deeke! und Boden einerseits und Cylinder B 
anderseits wird wie bei den vorigen Dosen auf 
del' Falzmaschine ausgefiihl't, nul' dass hier die 
Verwendung del' Zange iiberfliissig ist. Die 

h 
, , 

Deckelrander werden nul' durch einen Druck Fig. 18. 

mit einer rollirenden, gekehlten Rundscheibe, von del' FOl"m C, um das 
Borde! des Cylinders gelegt und an uiesen angedriickt. D und E der 
vorstehenden Zeiehnung geben ein Bild von diesel' Arbeitsleistung und 
zeigen zugleich, wie das Bordel des Pappeneylinders als Dichtungsmaterial 
ausgenutzt wird. - In gleieher IVeise lassen sich viereckige Dosen, doch 
nul' mit abgerundeten Ranten herstellen. - Einen N achtheil haben sie, 
gegeniibel' ganz aus Blech gefertigter Dosen, indessen docl1. Lassen sich 
diese, unbeschadet del' Haltbarkeit ihres Inhaltes, so gut wie unbegl'enzt 
in feuehter Luft aufbewahren, so gilt das Gleiche nicht im selben lYIaasse 
von den Bleeh -Rarton - Dosen. Sind auch Rartonmantel, Leimung und 
Falze wasserdicht, so wird del' Radon doch in feuehter Luft feucht, zwar 
langsam, abel' doch die gauze Masse dul'chdl'ingend. Deshalb rathe ieh 
entsehieden ab, diese Dosen zur A ufbewahrung stark hygroskopischer 
Verbandmittel, so z. B. der Gipsbinden zu benutzen, wenn es sich um 
voraussichtlich liingere Lagerung und solche in nicht sehr trockenen 
Raumen handelt. 

Aus gleichen lVIaterialien lassen sich auch die frUher erwahnten Doppel
Schlitzdosen anf~rtigen. 

Werden die Dosenmantel aus farbigen, cachirten Holzpappen ge
arbeitet, so werden die Dosen sehr viel zur Aufnahme nicht sterilisirter, 
impragnil'ter wie unimpragnirter Verbandstoffe, an Stelle del' Faltschachteln, 
in Gebrauch genommen. Doeh ist die Verbindung der Deckel mit den 
Hiilsen selten eine so exakte, wie bei den eben geschilderten, aus schmieg
samem Manilakarton hergestellten; Holzpappen lassen sich sehr schlecht 
oder gar nieht bordeln, sie brechen bei diesel' Arbeit, und del' Blechrand 
legt sich hier nur dem Pappencylinder von aussen an, ohne ihn soweit 
mitzunehmen, dass er widerstandsfiihig und abdichtend zwischen zwei 
Blechschichten zu liegen kommt. Die Verbindung zwischen Deckel und 
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Cylinder ist infalgec1essen eine lackerere als bei den varigen Dasen. 
Ihr Aeusseres prasentirt sich sehr vornehm, dagegen zeigen sie im 
Uebrigen aIle die Nachtheile, welche die runde, hohe Dosenpackung iiber
haupt hat. 

III. Karton -Dosen. 
Del' Versuch, die Blech-Karton-Dasen durch naeh billigere, nUl' aus 

Karton gefertigte, bei den en also aueh Deckel und Boden aus Karton ge
al'beitet sind, zu ersetzen und als Behalter fiir sterilisirteVerbandstaffe 
zu benutzen, muss bis heute als misslungen angesehen werden. Was 
hierin als Ersatz bisher in den Handel gekomrrien, kann wedel' die Be
zeichnung "Ersatz", nach "brauchbar" beanspruchen. 

In el'stel' Linie sind das Kartan -Dosen mit Deckeln und Boden aus 
gestanzter Ledel'pappe. Da sie mit del' Presse in del' Hitze nul' gestaucht 
werden, gehen sie in feuchter Warme wieder auf: del' iibe1'g1'eifende Rand 
steht dann nicht mehr im reehten, sondel'll im stumpfen Winkel zu del' 
DeckelfHiehe und er kann sieh nun nieht mehr dem Mantel fest anlegen. 
Bei so yel'paekten sterilisirten Verbandstaffen sind entwedel' Deckel und 
Boden n i ch t in stromendem Wasserdampf 8te1'ilisi1't, odeI' die Dosen sind 
im geschlossenen Zustande, llachdem Deckel und Boden dampffest auf
geleimt waren, gedampft. Von einer Einwirkung des Dampfes auf das 
Innere del' Dosen, von einer Sterilisation del' Verballdstoffe durch stromenden 
Wasserdampf kann dann nie und nimmer die Rede sein. - Zum Verpacken 
gewohnlicher V erbandstoffe, nicht sterilisirter, sind diese Dosen wohl zu 
gebrauehen. 

Des Weiteren muss ich hier del' Karton-Dosen Erwahnung thun, bei 
dell en Deckel und Boden aus zwei, odeI' vielmehl' drei Theilen bestehen, 
dem kl'eisrunden Deckelteller, dem zu demselben senkrechten Rand und 
einem schmalell, gel'ieften Blechring, welcher in del' Riefe beide vereinigt, 
abel' niemals hermetisch schliessenc1, - dazu ist die Drucldlache viel zu 
gering. Dosen mit solchen Deckeln sind gleichfalls ungeeignet zur Auf
nahme sterileI' Vel'bandstoffe. 

D. Die Verpackung der Nahmaterialien. 
Die Verpaekung del' Nahmaterialien unterscheidet sich so wesentlieh 

von derjenigen del' iibrigen Verbandstoffe, dass ieh es fiir gerechtfertigt 
hielt, dieselbe einer besondel'en Besprechung zu unterziehen. 

I. Catgut. 
Das rohe Oatgut kommt im grossen in Faden von 2,5-3 Iil Lange, 

vereinigt zu Ringen odeI' Zopfen, in etwa 6-8 Starken in den Handel. 
1m Kleinverkauf giebt man jedem einzelnen Faden die Ringform und be-



Die Verpackung der Nahmaterialien. 257 

festigt daran em Anhangeschild, welches die Starke des Fadens an
giebt. 

Mit Sublimat odeI' Karbol- und Ohromsaure praparirtes Oatgut wird 
sofort nach dem Trocknen entweder auf Glas- odeI' Holzrollchen gespult. 
Letztere sind aus gutem Ahorn- odeI' Buchenholz gedrechselt, 3,5-4 em 
lang, haben einen Durchmesser von 5 -7 mm und Endscheiben mit 
ca. 12 mm Durchmesser. Die Glasrollchen weisen dieselben ThIaasse .auf. 

Karbolsaure -Oatgut, mit KarbolOl- Emulsion bereitet, lasst man auf 
dem Glastrichter mcglichst abtropfen und spult dann wie die vOl"igen. 
J e bessel' das Oel abgelaufen ist, umso weniger unsau bel' ist die Arbeit. 

W achholderol- Oatgut wird nach dem Verdrangen des Oels durch 
Glycerin gleichfalls auf dem Glastrichter ablaufen gelassen und dann gespult. 

Alle genannten Oatgut-Aden kommen, so aufgerollt, in die Auf
bewahrungs-Fliissigkeiten, welche sich am besten in braunen, weithalsigen 
Glasstopselflaschen befinden. Es sollen darin die Rollchen von del' Fliissig
keit stets bedeckt sein. -- 1m Anfang schwimmen sie gewohnlich, die 
mit trockenem Oatgut umwickelten stets, obenauf, und erst in dem Maasse, 
wie sich Rollchen und Oatgut durchtranken, sinken sie unter. - In 
Sublimatspiritus aufbewahrtes 'Oatgut bekommt mit del' Zeit ein eigen
thiimliches, milchigweisses Aussehen, und die Flussigkeit triibt. sich durch 
ebenso gefarbte Schleimflocken, - in losem Zusammenhalt gewesene Ober
flachentheile des Catgutfadens, die durch Quellen und chemische Ein
wirkung des Sublimats sich lockerten, zersetzten und losten. Diese 
schmierigen Partike1 schlagen sich auch auf die Oatgutrollen nieder, abel' 
niemals diirfen sie in solchem Zustande zum Versand gelangen. In 
solchem Falle schiittet man den ganzen Illhalt des V orrathsget'isses auf 
einen G lastrichter, filtrirt die abgelaufene Fliissigkeit, reinigt die Rollchen 
durch Hinundherrollen zwischen Filtrirpapier und giesst die klare 
Losung wieder dariiber. Man wiederholt diese Pl'ocedur nothigenfalls, 
bis der Sublimatspiritus blank bleibt. - Beim Karbolsaure-Oatgut kommen 
Trubungen oder Ausscheidungen nicht VOl". -

Die Oatgut-RoUen werden gewohnlich einzeln, in kleinen, braunen 
'Veithalsglaschen, die nicht grosser und weiter, als eben nothwendig ist, 
sind, mit del' zur vollsUindigen Bedeckung erforderlichen Menge der klaren 
Aufbewahrungsflussigkeit dispensirt. Die Versch1usskorken, vorher scharf 
und weich gepresst und fest eingedruckt, werden mit nassem Pergament
papier tektirt. Eine Etikette mit genauer Bezeichnung der Impragnirung 
und del' Starke des Fadens vervollstandigt die Ausstattung. - .. 

Urn sterilisirtes Oatgut trocken aufzllbewahren, verfiihrt man in foigend~r 
Weise. Die Oatgllt-Rollchen werden bei einer nicht iiber 50-60 (J 0 hin
ausgehenden Temperatllr im Trockenschnlllk ausgetrocknet, dann im Becher
glase mit Oumol iibergossen und im Sandbade auf 160 0 0 erhitzt und 
eine halbe Stllnde bei diesel' Temperatllr gehalten. Hierauf bedeckt man 
das Gefass mit steriler Waite, Iii sst erkalten, wascht mit Benzin das Onmol 

Z eli s, Verbandstoff - Materialien. 17 
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aus und bringt die feuchten Rollchen in die noch warm en , 1m Reissluft
Sterilisator keimfrei gemachten GHischen; diese bleiben dann noch einige 
Zeit im Sterilisator bei gelinder Warme, damit del' Rest des Benzins ver
dunstet, und werden dann sofort mit sterilen Korken verschlossen, tektirt 
und etikettirt. 

Eine sehr ansprechende und praktische Verpackung ist diejenige nach 
Dr. Vomel. . Das Oatgut befindet sich hier nicht auf einer Rolle, aus Rolz 
odeI' Glas, sondern ist lose in auf- und absteigenden Spiralen gerollt. 
V ollstandig bedeckt von antiseptischer Flussigkeit steht die Rolle in einem 
Glaschen, das durch zwei Gummistopfen, am Beginn und Ende des 
Flaschenhalses, geschlossen ist. Das Ende des Catgutfadens ist durch 
den inneren Stopfen hindurchgefuhrt und mundet in den Raum zwischen 
beiden Gummistopfen, in antiseptischer Losung. Beim Gebrauch wird nul' 
del' aussere Stopfen geoffnet und das Ende des Catgutfadens mit del' 
Pincette ergriffen und vorgezogen. Man schneidet am Glasrande den 
Faden ab und verschliesst das Glas wieder mit dem Stopfen, so dass del' 
nicht gebrauchte Antheil wedel' mit del' Luft in Beruhrung kommt, noch 
seinem sterilen Medium entnommen zu werden braucht. 

II. Seide und Zwirn. 
Nahseide kommt in Docken von beliebiger Fadenlange, in Stangel chen 

unc1 Bobinen von 2,0 und 5,0 g in den Handel, von denen sich die 
beiden letzteren ohne weiteres zur Abgabe eignen. Die Stangel werden 
einfach in Papier dispensirt, die Bobinen am vortheilhaftesten in zwei
theiligen Gelatinekapseln (capsulae operculatae). Man durchlocht c1ieselben 
an einem Ende, zieht den Faden hindurch und befestigt das Ende desselben 
ubi'll' del' Ausmundung mit eil)er kleinen Etikette, welche die Starke del' 
Seide angiebt. Rullt man diese Kapsel in eine zweite, etwas grossere, so 
ist auch das Fadenende geschutzt, und man hat einen ausserst billigen 
Aufbewahrungsbehalter, aus dem sich die Seide abrollen Bisst, ohne den 
unverbrauchten Theil del' Beschmutzung auszusetzen. 

Lose Seide in Docken, sowie Zwirn, werden, auf eine Garnwinde 
gespannt, auf Kartons gewickelt und in Papier eingeschlagen. 

Die impragnirten Seiden kommen gewohnlich trocken, auf Rolz- odeI' 
Glasrollchen, in Glasern, wie imprlignirtes Catgut, in den Randel. 1st 
Seide in Bobinenform mit Antisepticis praparirt, so ist auch fur sie die 
Gelatine-Kapsel die einfachste und billigste Verpackung, doch ist es nothig, 
fur lichtempfindliche Prliparate, fiir Sublimat· Seide, gelbgefarbte Gelatine
Kapseln zu verwenden. - Desgleichen kommt die Vomel'sche Packung, 
die' ich beim Catgut beschrieb, fiir Seide in Anwendung. 

Ill. Fil de Florence (Seidenwurm-Darm). 
Die Dispensation geschieht in einzelnen Ringen oder in Zopfen von 

10-'12 und 25 Faden, eingeschlagen in Papier. 
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E. Verband- Packchen, -Taschen, -Schranke. 

Es liegt nicht in meiner A bsicht, hier eine Beschreibung aIleI'. mog
lichen Verband-Packchen, -Taschen, -Kasten und -Schranke zu geben, -: 
Inhalt, Form und Anordnung derselben bis ins Kleinste zu beschreiben, 
das wiirde ganz zwecklos sein, denn diese drei Faktoren hangen von so 
vielerlei Umstanden ab, und nicht zum wenigstell von dem Gesehmackdes 
Auftraggebers, dass sieh eine ein fill· allemal giiltige, empfehlenswerthe 
odeI' zweekmassige Zusammenstellung, Gestalt und Ausstattung del' "V er
bandstoff-Apotheke" llieht geben lasst; wohl abel' lassen sich allgemeine 
Vorschriften odeI' Winke geben, deren Befolgung bei del' Einriehtung von 
V ortheil sein diirfte. 

AIle Behalter sollen staubdicht schliessen; die grosseren Kasten sollen 
versehliessbat· und mit Handhabe ausgeriistet sein, damit sie leieht und 
sichel' transportabel sind. -- Ein grosser V ortheil ist es stets, wenn sie 
so wenig Raum wie moglich einnehmen. Aus dem Grunde miissen aHe 
lHaterialien so fest, wie es angeht, gepaekt sein. Es empfehlen sich hier 
also von selbst Wattefilz und Wattepressrollen, nicht mindel' die plissil'te 
Packung. - AIle Verbandmaterialien sollen sorgfaltig emballirt und 
deutlich etikettirt sein. - Mehrere kleine Paekete sind stets einem 
grosseren derselben Gattung vorzuziehen, urn angerissene Packchen nach 
1VIoglichkeit zu vermeiden. - Packete desselben Inhalts diirfen iiber ein
ander geschichtet werden, fremdadige sollen sich nicht verdecken, es soll, 
mit anderen Worten, der Inhalt des Kastens etc. mit e i n em Blick iibel'
sehen werden konnen. 1st das nicht andel's zu erreichen, so wird bei 
Kasten ein Theil del' Vel'bandstoffe im Deckel haltbar untergebracht, odeI' 
es werden Schiebefacher odeI' dergleichen eingerichtet. - Empfehlenswerth 
ist die Etikettirung del' einzelnen Packete auf allen Seiten. - Sind sie 
geschniirt, so soil del' Bindfaden odeI' das Band nicht durch Knoten, 
sondern dureh Schleifen mit langen Enden geschlossen sein. - In allen 
Verbandpackchen etc., welche nicht nul' fertig zugerichtete Verbande, 
sondern nebenbei odeI' allein nul' die Materialien zu einem herzustellenden 
Verband enthalten, sollen alle dazu erforderlichen Hiilfsmittel, als Scheere, 
Nahnadeln und Zwirn, Stecknadeln, Sicherheitsnadelu .vorhanden sein, ja 
wenn moglich, auch Feuerzeug und Kerzen, da sie gewohnlieh bei plOtz
lichen, nachtlichen Ungliicksfallen entw'eder nicht zur Stelle sind odeI' in 
del' Aufregung uicht gefunden werden. - Seife, Handbiirste und Rasir
messer sollten in keinem grosseren Verbandkasten fehlen. - Ferner sind 
in jedem del' letzteren Art zwei Inhaltsverzeichnisse nothig, eines alpha
betisch geordnet, das andere in einen Situations plan eingezeichnet. Es 
erleichtert das ganz wesentlich das Auffinden del' gewohnlichen Materialien 
und den Ueberblick iiber die iiberhaupt vorhandenen. - Eine kurze Ge-

17* 
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braucbsanweisung lin Inbaltsverzeichniss wird dem Laien ausserdem sehr 
erwtinscht sein. 

Wiirden diese, in langjahrigel' Praxis bewahrten Regeln in Einklang 
mit den Zwecken gebracht., den en ein Verband-Packchen, -Kasten odeI' 
dergleichen dienen soll, so wiirden davon bei Weitem weniger unzweck
massig eingerichtete und gemllte im Handel sein. Es ist kaum glaublich, 
was in dieser Beziehung hergestellt wird. U ndichte Kasten mit lockeren, 
nicht .eingewickelten Lagen Watte unll Mull, offenen Tampons und losen 
Binden, wie man sie so haufig -- und in welchem Zustande nach einiger 
Gebrauchszeit zu Gesicht bekommt, sind doch keine Verbandkasten, ent
halten doch keine brauchbaren Verbandstoffe, odeI' sind solche Kasten, 
die 80 vielerlei und so wenig von jedem einzelnen enthalten, dass man 
unwillkiirlich daran den ken muss, wer vieles bringt, hringt jed em etwas
odeI' nichts, zu etwas anderem verwendbar als zur Befriedigung eine1' 
Spielerei?! Es sind doch gewohnlich ernstere Beweggrilnde, wl'lche zm 
Anschaffung einer "Verbandstoff-Apotheke" Veranlassung gehell! Und 
welches sind diese? 

I. Man mochte bei kleineren Unfallen, wie sie tagtag1ich im gewolm
lichen Leben vorkommen, del'en Gel'ingfiigigkeit indessen die Zuziehung 
eines Arztes ganz iiberfiiissig erscheinen lasst, reines, zweckmassiges Vel" 
handmaterial in einem nul' hierzn bestimmten Behalter an einem besonderen 
Platze beisammen haben. Man hatte wohl geeignetes Material, aus Wasche
ahgangen etc. bestehend, im Hause, abel' man will solches doeh licber 
nicht henutzen, denn man hat so oft und so viel in den Zeitungen von 
Wunc1infektionen durch Uebertragung aus Wasche und von Bacillen ge
lesen, dass man doch eigens prapal'irtes Verbandzeug del' Sicherheit wegen 
vorzieht. 

Nicht die Sucht zu kuriren, sondern del' Sinn fill' Ordnung und Rein
lichkeit ist hier das Motiv, welches del' Einrichtung des Verbandkastens 
zu Grunde liegt. 

Bei cineI' solchen Hausapotheke kame es nicht so sehr dal'auf an, 
mit dem Raume zu sparen, als vielmehr den so mannigfaltigen Bediirf
nissen Rechnung zu tragen j sie miisste etwa die folgenden Sachen ent
halten: 

1. Einige Tampons aus 10 % Borsaure -Watte, zum Reinigen del' 
W'tmden unter Beihiilfe von ahgekochtem Wasser. 

2. Einige Viertelmeter Kompressenmull, zum Bedeeken del' gereinigten 
Wunde. 

3. Einige 10-Gramm-Packete Verbandwatte oder 10 % Borsaure-Watte 
zum Polstern des Verbandes. 

4. Zwei Kalikohinden von 6 und 8 em Breite und 5 m IJange, zum 
Befestigen des Verbandes. 

5. Ein kleines Glas Penghawar-Djambi-Watte, zum Blutstillen, als 
Ersatz del' leieht zersetzlichen Eisenchlorid -W atte. 
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6. Ein oder zwei dreieckige Tiicher, von denen mindestens ems Ab
bildungen tragt, als Armtragetuch etc. 

7. Eine Dose Gummiheftpflaster, 4 cm breit und 1 m lang. zum Be
festigen kleiner Verbande. 

8. Ein Kouvert Englisch Pflaster, zum direkten Verkleben kleiner 
Wunden. 

9. Einen Topf Vaseline oder dergleichen, gegen W undsein, Verbren
nungen etc. 

10. Eine Dose Streupulver, Lycopodium oder sonstiges, wenn kleine 
Kinder in del' betreffenden Familie sind. 

11. Etwas Guttapercha- oder Verbandpergamentpapier, bei nassen 
Verbanden oder feuchten Umschlagen als Schutzhiille zu ver
wenden. 

12. Einige Kataplasmen zu warmen Brei-Umschlagen 
13. Einen lVIacintosh-Eisbeutel, ZUlll Kiihlen bei Kontusionen etc. 
14. Eine Scheere, ein Knauel weisses Baumwollegal'l1, und auf einem 

Tuchstreifen unterschiedliche Nah-, Steck- und Sicherheitsnadeln. 
15. Ein Inhaltsverzeiehniss, eine Gebrauehsanweisung. 

Eine desinficirende Fliissigkeit halte ich fiir unnothig; auf aile Faile 
mochte ich abel' abrathen, Karbolsaure, Lysol odeI' Sublimatpastillen del' 
Verband-Apotheke beizugeben. SoIl dieselbe durchaus ein Antisepticum 
enthalten, so gebe man eine Flasche essigsaure Thonerdelosung oder eine 
Dose pulverisirte Borsaure, die beide wenigstens niemals Unheil stiften 
konnen. 

II. Es kommt darauf an, fUr leichte Verletzungen, deren ordnungs
massige Abwartung aufgeschoben und gelegentlich ausgefUhrt werden kann 
einen Schutzverband und fUr schwerere einen N othverband stets hei del' 
Hand zu haben. 

a) Handelt es sich hierbei, wie beim l\Iilitar, bei Jagel'l1, und iiber
haupt Sportsleuten urn einen Fall bei einer Person, so ist ein moglichst 
wenig Raum beanspruchender, fe diger Verband, del' jedoeh die ver
schiedenartigste Verwendung zulassen muss, das hauptsachlichste Er 
forderniss. 

J e ein quadratisches Stiiek Sublimatgaze, V erband watte und Verband 
pergamentpapier, 10 X lO cm lang und breit, werden in derselben Reihen
folge iibereinander gelegt und mittels einer durchgehenden N aht mit dem 
Anfang einer 6 em breiten und 5 m langen lVIulbinde verbunden. Eine 
Sieherheitsnadel verhindert das Aufrollen del' Binde. Ein Rohrehen mit 
einigen Gramm Jodoformpulver und eine Dose 4 em breites und 1 m 
langes Gummi-Heftpflaster vervollstandigen den Inhalt des Verbandpaek
chens, das mit Pergamentpapier, wasserdiehtem Segeltueh oder Oelleinen 
staub- und wasserdieht umhiillt wird. 

b) Soll del' Bestand an Verbandmaterialien nieht nur fUr eine Person 
und einen Ungliieksfall ausreichen und aueh im Anbruch bessel' verwerth-
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bar sein, wie das meist von Toul'isten gewiinseht wird, so sieht man ganz 
von einem fertigen Verband ab und giebt dem Behalter die Tasehenform, 
ane rrheile mogliehst fiaeh paekend. Del' Inhalt setzt sieh aus folgendem 
zusammen: 

1 Kouvert Wattefilz, 2 Tafeln von 6 X 10 em. 
1 Kouvert Sublimat-Gazekompressen, 10 Stuek von 10 X 10 em. 
1 Mullbinde, 6 em breit und 5 m lang, gelegt, nieht gerollt. 
1 dreieekiges Tueh mit Abbildungen. 
1 Kouvert Penghawar-Djambi-Watte. 
1 " Gummi-Heftpfiaster. 
1 " Englisehes Pfiaster. 
1 Zinntube mit Vaseline. 
1 Seheere. 
1 Inhaltsverzeiehniss und Gebrauehsanweisung. 
(Legt man dies en Saehen einige Verbande, wie ieh sie unter IIa an

gefiihrt habe, bei, so diirfte das Ganze ausreiehendes Material fiir eine 
Fen erw eh r-Vel' b an d t as ehe darstellen). 

e) Die Verbandmittel sollen zu allen mogliehen Schutz- und N oth· 
verbanden dienen, wie solche die verschiedenartigsten Verletzungen del' 
mannigfaehen gewerblichen und Verkehrs-Belriebe el'forderlich erscheinen 
lassen. In solehen Fallen miissen die Kasten neben fel'tigen Verbanden, 
deren Zahl und Grosse, und neben allen hauptsachlichen losen Verb and
mitteln, deren Qualitat und Quantitat von del' Natur und del' Grosse des 
Verwendungsbereiches abhallgig ist, sowohl aHe zur Vorrichtung derVerband
materialien nothwendigen Hiilfsmittel als auch aIle zur Ausfiihrung einer 
kleineren odeI' grosseren Operation erforderlichen Utensilien, VOl' aHem Nah
materialien, Schienen, Spiilkanne, Instrumentenschale etc. enthalten. Fiir die 
weitere Art del' Ausriistung ist die N atur des Betriebes massgebend, in welchem 
del' Verbandkasten aufgestellt werden solI, denn ebenso verschieden wie 
solche Betriebe sind die hauptsachliehsten Berufsunfalle und die Mittel 
zu ihrer Linderung odeI' Heilung. Aus dem Grunde sehreiben die ein
zelnen Berufsgenossenschaften und grosseren Betriebsdirektionen Form und 
Grosse, sowie Inhalt nach Art und Menge, und selbst die inn ere Ein
richtung del' Verb and- und Rettungs -Kasten genau VOl', so dass es sieh 
eriibrigt, darauf hier nahel' einzugehen. 
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Argentum chinaseptolicum 

91. 
citricum 100. 
diaphtolicum 91. 
lacticum 88. 

Argonin 91. 
- -Gaze 154. 
Aristol 92. 
- -Gaze 125. 
Arm-Binden 220. 
- -Tragetiicher 219. 
Asbest 48. 
Asche 48. 
Augen-Binden 226. 
- -Klappen 226. 
- -Kompressen 219, 232. 
Auramin 92. 
- -Gaze 147. 
- -Watte 148. 
Aussatz 176. 

B. 
Bacillen 1 69. 
Bacillus aDthracis 175. 

botulinus 178. 
enteritides 178. 
oedematis maligni 169. 

175. 
pneumoniae 179 
pyocyaneus 1 77. 
tetanus 175. 

Bacterium aeruginosum 177. 
- coli commuue 169. 176. 
Badeschwamme 49. 
Bausche 231. 
Bakterien 168. 169. 
- -Proteine 173. 
Balsamum Peruvianum 92. 

Basisch dithiosalicylsaures 
Bismut 108. 

essigsaures Aluminium 
102. 

gallllssaures Bismut 95. 
- Bismutoxyjodid 89. 
gerbsaul'es Bismut 95. 
salpetersauresBismllt 93. 

Battist 22. 
- -Bind en 224. 
Baumwo\le 5. 
Baumwollene Stoft'e, geolt24. 
Beely's Gyps-Schienen 207. 
Benzoe 92. 
Beuzoesaure 85. 

-Gaze 1l0. 
- -Jute 110_ 
- -Watte 110. 
Betteinlagenstoffe 55. 
Billroth's Battist 24 
- Jodofol'm-Gaze 129. 

130. 
Binden 220. 

-Gipsmaschine 205. 
-Mull 22. 
-Schneidemaschine 222. 
-Wickelmaschine 221. 

Bismut-Amylum-Gaze 112 .. 
- ·Oxyjouid-Gaze 113. 
Bismutum dithiosalicylicum 

108. 
oxyjodatum 92. 
subgallicum 95. 
subnitricum 93. 
subtannicum 95. 

Blattsil bel' 9], 
Blechdosen 252. 
- -Kleister 207. 
Blechkartondosen 254. 
Blutstillende Gaze 114. 119. 

120. 
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Blutstillende Lint 114. 119. 
120. 

Schwamme 51. 
Watte 51. 114. 11 8 bis 

120. 247. 
130rsaure 86 
- -Gaze 114. 
- -Lint 114. 
Bo.rsaure-Torf 48. 
- -Watte 114. 
Bourette 40. 
Bouretle-Binden 221. 
Breite del' Webwaaren 21 
Brei-Umschlage, kiinstliche 

202. 
Bruns'Charpic-Baumwollc9. 
- Karbolsanre-Gaze 141. 
Brust-UmschHige 228. 
Bubonenpcst 177. 

c. 
Cambric 22. 
- -Binden 221. 
Camphora 93. 
Cataplasma 202. 
Catgut 58. 142. 160. 256 
Celluloid 12. 
- -Binden 209. 
Cellulose (Handelsname) 30. 
-, denitrirte 39. 
Cera alba 93. 
Cetaceum 93. 
Charpie-Baumwolle 9. 
-, cnglische 23. 
Chinagras 37. 
- -Watte 37. 
Chinaseptol 94. 
- -Gaze 115. 
Chinolinum tartaricum 94. 
Chinolin-Gaze 115. 
Chinosol 94. 
- -Gaze 116. 
Chlorammonium 90. 
Chlornatrium 105. 
Chlorzink 109. 
Cholera-Vihrio 169. 177. 
Christia 32. 
Christbaum-Watte 211. 
Chromogene Baktcrien 173. 
Chromsaure 87. 
-- -Catgut 142. 
Citroncnsallres Silber 100. 
Cocain-Borsaure-Watte 118. 
- -Morfium-Watte 118. 
Cocainum hydrochloricum 

94. 
Colophonium 95. 
Creolinum 95. 

Sac h register. 

Crepon 36. 
Cumarin 95. 
Cumol-Catgut 257. 

D. 

Damenbindcn 232. 
Dampf-Sterilisator 181. 186. 
Dermatol 95. 
Dermatol-Gazc 113. 
Desinfectol 144. 
Desodorirte Ichthyol-Wattc 

123. 
- J odoform-Gaze 129. 137. 
- - -Wattc 129. 
Destillirtes Wasser 9l. 
Diaphterin 96. 
- -Gaze 116. 
Diaphtol 9-1,. 
- -Gaze 115. 
Dijodoform 96. 
-- -Gaze 136. 
Dijodparal,henolsulfosaure 

107. 
Dijodsalicylsaure - Methyl

ester 107. 
Diphtherie 177. 
Diplococcus pncumoniac 

170. 179. 
Diplokokkeu 170. 
Diskontinuirliche Sterili-

sation 194. 
Dithymoldijodid 92. 
Docht 24. 130. 
Doppel- Schlitzdosen 253. 

255. 
Drains 49. 
-, resorbirbare 59. 
Dreiecktucher 219. 

E. 

Eisheutcl 210. 
Eisenhaktcricn 169. 
Eiscnchlorid 97. 

-Gaze 119. 
-Lint 119. 
-Schwamme 51. 
-Watte 118. 247. 

Eiterkokken 178. 179. 
Eiweiss 89. 
Eka-Jodoform 96. 
- - -Gaze 137. 
Emaillirte Gummiwaaren 56. 
Englische CLarl,ie 23. 
- Mull 23. 
Eosin 96. 
Erysipel 1 78. 

Essigsallre Thonerde 102. 
- - -Gaze 164. 
- - -Watte 164. 
Etikettiren der Materialien 

244. 246. 
Etiketten-Kleister fUr Blech-

dosen 207. 
ElIkalYI tusol 105. 123. 
- -Gaze 120. 
Europhen 96. 
- -Gaze 125. 
Exportl'ackung dcr Mate-

rialien 243. 247. 

F. 

Fadensturke c1er vVebwaaren 
21. 

Faclenzahl der Wcbwaaren 
21. 

Farbcn del' Bakterien 174. 
- der Verbandstoffe 65. 

129. 159. 
Faltschachteln 251. 
FavlIspilz 179. 
Ferripyrin (Fcrropyrin) 96. 
- -Gaze 120. 
- -Watte 119. 
Ferrostyptin 97. 
- -Gaze 120. 
- . Wattc 120. 
Ferrum sequichloratllm 97. 
Feuerwehr - Verhandtasc he 

262. 
Fi! de Florence 41. 258. 
Filz 35. 50. 57. 216. 
-, plastischer 209. 
Finger-Binden 225. 
Fingerlinge 225. 
Fixirungsmittel64. 113. 130. 
Flachs 42. 
Flanell 23. 36. 
- -Bindcn 224. 
-, elastischcr 36. 
Fleischgift Ii 8. 
Formalin (Formaldehyd) 97. 

-Catgut 12l. 
- -Gelatine 98. 
- -Starke 90. 
Fuchsin 98. 

G. 

Gall usgerbsaurc 88_ 
Garn-Nummerirllng 6. 
Gaze 22. 
Geisself:iden 172. 
Geleimte Watte 201. 
Gerbsaure 88. 



Gicht-Papier 203. 
- -Watte 32. 123. 203. 

248. 
Gips-Binden 204. 
- -Schienen 207. 
- -Watte 207. 
Glas-Drains 49. 
- -Packung 247. 257. 
- ·Wolle 49. 
Glutol 98. 
- -Gaze 121. 
Glyccrin 98. 
Glyccrinirte Materialien 47. 

69. 
Gonokokken 168. 178. 
Gonorrhoe 178. 
- -Beutel 239. 
Gram's Bakterienfarbung 

174. 
Gartel zu Damenhinden 238. 
Gummi-Fingerlinge 225. 
- ·Gewebe 53. 
- -Waaren 53. 
Guttapercha 56. 

-:\1ull 57. 
-Papier 57. 
-Schwamrnfilz 57. 

H. 
Hals-UmschHige 227. 
Hanfloinen 42. 
Hart~ummi 54. 
Hausapotheken 259. 
Hede 42. 
Heissluft-Sterilisntor 180. 
Herpes tonsurans 179. 
Holz 26. 

-Charpie 29. 
-Schliff 27. 
-Theel' 106. 
-Wolle- 27. 
-Wol1watte 28. 

Hydrargyrum bichloratum 
98. 

- -Zincum cyanatum 99. 
HydrophileI' Verbandstoff22. 

I. 

Ichthyol 99. 
- -Gaze 122. 
- -Watte 123. 
Impf-Polster 239. 
Impragnir-Apparate 73. 76. 
- -Leinen 81. 
- -Raume 71.' 
Impragnircn del' Matcrialien 

67. 

Sachregister. 

Impragnirte Binden 63. 223. 
224. 

- Kompressen 219. 
Inflnenza 179. 
Irrigator-Flasche 75. 
- -Spritze 75. 
Isobutylkresoljodid 96. 
Isolirung der Bakterien 173. 
Itrol 100. 
-- -Gaze 154. 
Izal 144. 

J. 

Jod 101. 
- -Watte 123. 247. 
J odjodoformin 101. 
Jodkalium 102. 
Jodoform 100. 

-Poeht 130. 
-Gaze 128. 131. 
-Gummi-Drainagen 130. 
-Peruhalsam-Gaze 147. 
-Schwiimme 51. 
-Seide 130. 
-Tannin-Gaze 130. 
-Torf 47. 
-Watte 128. 

Jodoformal 100. 
- -Gaze 137. 
Jodoformin 101. 
- -Gaze 138. 
Jodol 101. 
- -Gaze 125. 
Jodoxycbinolinsulfosaure 

103. 
Jodsalicylsiiure - Methylester 

107. 
Juniperi-Catgut 160. 257. 
Jute 32. 
- -Watte 34. 

K. 
Kiimmlinge 6. 
Kaliko 20. 
- -Binden 221. 224. 
Kalium jodatllm 102. 
- sozojodolicum 107. 
Kapselbakterien 169. 
Karbolsiiure 86. 
- -Catgut 142. 257. 
- -Gaze 140. 
- -Gummi-Drainagcn 143. 
- -Jute 140. 
- -Lint 141. 

-Pergamentpapier 141. 
- -Schwiimme 51. 
- -Seide 142. 258. 
- -Torf 47. 
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Karbolsiiure-Watte 139. 
- -Zwirn 142. 258. 
Karton-Dosen 256. 
- -Packung 256. 
Kasein-Silber !II. 
Kautschuk 52. 
Kettenkokken 170. 
Klebende Jodoform - Gaze 

129. 
Klebstoff fUr Etiketten 207. 
- - Umschlage 210.228. 
Kleister-Gaze 22. 
Knochendrains 59. 
Koch's Bouillon 173. 
- Niihrgelatine 173. 
Kocher's Juniperi - Catgut 

160. 257. 
Kochsalz 105. 
Kop.er-Bin,\ung 17. 
Koh'e 48. 
Kokken 168. 
I{ommastiibehen 1.69. 
Kompressen 218.229. 232. 

-Mull 22. 
- -Stoff 229. 
- -Watte 229. 
Kopf-Binden 225. 
Kreolin 95. 144. 
- -Gaze 145. 
- -Watte 144. 
Kresalol 102. 
- -Gaze 149. 
Kresole 144. 
Kresoljodid 96. 
Kriegsministerielle Verband-

watte 10. 
Kugelbakterien 168. 
n:urzstiibchen 169. 

L. 

Langstiibchen 169. 
Largin 102. 
- -Gaze 154. 
Leder-Fingerlinge 225. 
Lcib-Umschliige 227. 
I einen 41. 
- -Rinrlun 44. 221. 
- -Bindung 15. 17. 
- -Charpic 44. 
Lepra 176. 
Ligaturseirle 39. 
Lint 23. 
Liquor Aluminii acetici 102. 
Lister's Karholsaure - Gaze 

140., 
- -Qaecksilbcl'-Zinkcyanid 

-Gaze 159. 
Loffler's Bouillon 173. 
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Loretin 103.' 
- -Gaze 117. 
Lunte 6. 
Lysol 103. 144. 

-Gaze 145. 
- -Watte 144. 

M. 

Macintosh 55. 
Menstruations- Binden 232. 
Metadioxybenzol 106. 
Methylviolett 104. 
Micrococcns tetragenus 170. 
Mikrokokken 168. 
Mikroskop. Untersuchung 

auf Bakterien 174. 
Milchsaures Silber 88. 
Milzbrand 175. 
Militiir - Verbandpiickchen 

261. 
Molton 23. 
Monats-Verband 232. 
Moos 44. 
- -Filz 45. 
- -Pappe 45. 
- -Waite 45. 
Morfinum hydrochloricum 

104. 
Mull, englischer 22. 
-, gebleichter 22. 
-, roher 20. 
- -Binden 222. 224. 
Mnnd-Tampons 216. 

N. 

Niihseide 39. 258. 
Naphtalin 104. 
- -Gaze 146. 
- -Watte 146. 
naphtoldisulfosaures Alumi-

nium 90. 
Natrium chloratum 105. 
- -sozojodolicum 107. 
Nessel 20. 
-, gerauhter 23. 
-, ostindischer 37. 
Neuber's resorbirbare Drains 

59. 
Nosophen 105 
- -Gaze 126. 

o. 
Oakum 43. 164. 
Ohr-Tampons 218. 220. 
Oleum Eucalypti 105. 
Organdin-Gaze 22. 

Sachregistcr. 

Orthooxybenz<iesiiure 88. 
Oxychinaseptol 96. 
- -Gaze 116. 
Oxychinolinsulfophenylat 9 6 
Oxychinolinsulfosiiure 94. 
Oxychinolinsulfosaures Ka-

lium 94. 
- -Silber 91. 

P. 
Packetkokken 170. 
Papier 31-
- -Packung 244. 
Para·Fiiden 53. 
- -Gummi 52. 53. 
Paraffin 105. 
Paraffinol 106. 
Paraform 106. 
- -Gaze 121. 
Parasiten 171. </I 

Patent-Gummi 53. 
- -Niihseide 40. 
Pathogene Bakterien 171. 
Pattison's Gichtwatte 203. 

248. 
Penghawar-Djambi 51. 
- -Watte 51. 
Pergamentpapier 31-
- -Packung 247. 248. 
Pernbalsam 92. 
- -Gaze 147. 
- -Jodoform-Gaze 147. 
Pferde-Binden 25. 40.221· 
- -Schwiimme 50. 
Phenol 86. 
Pigmentbakterien 173. 
Pikrinsiiure 87. 
- -Gaze 147. 
Pix liqllida 106. 
Plastische Binden 209. 
- Filz 209. 
- Pappe 208. 
- Schienen 208. 
Plissir-Form 215. 
Plissirte Materialien 21 4. 

250. 
Pneumonie 179. 
Polsterwatte 7. 201-
Pressen impriignirter Ma-

terialien 79. 
Pressrollwatte 212. 248. 
Priessnitz' Umschliige 227. 
Procentuirung impriignirter 

Materialien 82. 
Protargol 106. 
- -Gaze 154. 
Protectin 55. 
Proteine 173. 
Ptomain-Alkaloide 173. 

Putzen der Hollbinden 223. 
Pyoktanin, blau 104. 
-, gelb 92. 
- -Gaze 148. 
- -Queck8ilber- Gaze 159. 
- -Watte 147. 

Q. 

Qllecksilberchlorid 98. 
Quecksilber-Zinkcyamid 9'9 

-Gaze 159 

R. 

Rame (Ramie) 37. 
Rauhen der Flanelle etc. 19. 
Reinziichtung der Bakterien 

113. 
Resorcin 106 
- -Gaze 148. 
- -Jute 148. 
- -Watte 148. 
ResOl'cinol 106. 
- -Gaze 138. 
Rollbinden 220. 250. 
Rollwatte 212. 248. 
Rotz 176. 
Riickfallfieber 179. 

s. 
Safranin 106. 
Salicylsiiure 88. 

-Gaze 149. 
- -Jute 149. 
- -Kresylester 102. 
- -Lint 149. 
- -Phenylester 107. 
- -Thymolester 107. 
- -Watte 148. 
Salithymol 107. 
- -Gaze 149. 
Salmiak 90. 
Salol 107. 
- -Gaze 150 .. 
- -Watte 150. 
Salubrol 107. 
- -Gaze 153. 
Samariter-Binden 220. 
Sand 48. 
Sanoform 107. 
- -Gaze 126. 
Sapokarbol 144. 
Saprophytcll 171. 
Sarcinen 170. 
Schaf-Wolle 34. 
Scheiden-Tampons 21 ii. 



Schienen, Beely's 207. 
--, plastische 208. 
Schlauch Binden 24. 221. 
Schlitzdosen 253. 255. 
Schmiss-Binden 226. 
Schnuren derVcrband-Piick-

chen 245. 251. 259. 
Schranbenbakterien 169. 
Schutzkissen 232. 
Schutztaffet 41. 
Schwiimme, geb'eichte 50. 
- ·impragnirte 50-51. 
- -rohe 49. 
Schwammfilz 50. 57. 
Schwefelathcr 89. 
Schwefelbakterien 169. 
Schwingflachs 42. 
Seide 37. 
-, impragnierte 41. 130. 

142. 160. 
-, kunstliche 39. 
Seidenabfall-Binden 22l. 
-- -Gewebe 40. 
Seidenpapier 31. 
Seidenwatte 40. 
Seidenwurm-Darm 41. 258. 
Silber 91. 
- -Gaze 154. 
- -Watte 154. 
Silk protectiv 41. 
Solutol 144. 
Solveol 144. 
Sozojodol 107. 
- -Gaze 126. 
Spaltpilze 16 8. 
Speichel-Tampons 217. 
Spirillen 169. 
Spirillum Undula 169. 
Spiritus 107. 
Spirochaeten 169. 
Spirochaete recurrens 169. 
Spital Watte, gebleichte 14. 
- -, rohe 7. 
Spo ren bildung der Bakterien 

170. 
Sport-Verbanrlpackchen261. 
Stabchenbakterien 169. 
Starke 90. 
Starkebaktericn 169. 
Stapelziehen der Baumwolle 

13. 
Staphylococcus pyogenes 

178.179. 
Staphylokkcn 170. 
Sterilisation 179. 
Sterilisator 180. 182. 192 
Streptococcus erysipelatis 

170. 
-- -pyo~enes 178. 
Streptok"okken 170. 

Sachregistt!r. 

Strumpfschlauch 24. 
- -Binden 24. 221. 222. 
- -Fingerlinge 225. 
Sublimat 98. 
-- -Catgut 160. 257. 
- -Gaze 158. 

-Hoi zwolle 158. 
-Holzwollwatte 158. 
-Juniperi - Catgut 160. 

257. 
-- -Jute 158. 

-Kochsalz-Gaze 158. 
-Kochsalz-Losung 98. 
-Kochsalz-Watte 157. 
-Lint 158. 
-Moos 45. 

-- -Schwiimme 5l. 
- -Seide 160. 258. 
-- -Serum-Gaie 159. 

-Scrum-Losung 99. 
-Serum-Watte 157. 
-Torf 47.' 
-Watte 157. 
-Weinsaure - Materialien 

196. 
Suspensorienstofi' 26. 
Syphilis 176. 

T. 
Tafclkokkcn 170. 
Tampons 216. 218. 220. 
Taunin 88. 
- -Jodoform·Gaze 130. 
- -Schwiimme 5l. 
Tannoform 108. 
- -Gaze 121. 
Tetrabromfluoresceiu - K ali-

nrn 96. 
Tetrajodathylen 96. 
Tetrajodphenolvhtalein 105. 
Tetrajodpyrrol 101. 
Theer 106. 
- -Hanfcharl'ie 43. 
- -Jute 163. 
Thioform 108. 
- -Gaze 127. 
Thonerde, essigsaure 102. 
-- - -Gaze 165. 
- - -Watte 165. 
Thymol 109. 
- -Gaze 165. 
- -Watte 165. 
Torf 45. 
-- -Wa·te 46. 
Touristeu - Verbandtasche 

262. 
Toxalbumine 172. 
Toxine 172. 
Trauhenkokken 170. 

267 

Tribromphenol-Bisrnut 109. 
Trichophyton tonsuransl79. 
Triformaldehyd 106. 
Trikot 26. 
- -Biuden 26. 221. 225. 
-- -Fingerlinge 225. 
- -Schlauch 24. 
Trikresol 144. 
Trinitrophenol 87. 
Trioxymethylen 106. 
Tripper-Taschen 239. 
Trockenraume 79. 
Trocknen der Materialien 79. 
Tuberkulose 1 75. 
Tueh-Bindung 15. 17. 
Tupfer-Mull 22. 
Turner's Nahseide 40. 

u. 
Umschlage 227. 
Unverbrennlichc Materialien 

210. 

v. 
Vaselineol 106. 
Verband-Jute 34. 

-Kasten 259. 
- -Moos 44. 
- -Mull 22. 
-- -Piickchcn 259. 
- -Pergamentpapier 141. 
-- -Schriinke 259. 
- -Stoft, hydrophiler 22. 
-- -Taschen 259. 
- -Torf 46. 
- -Watte 9 
-- -Wattc, nicht knir-

schende 10. 
Verpacken der Materialien 

241. 
Vibrion en 169. 178. 
Vomel's Nahmaterialien258. 
Volkmann's Karbolsaure-

Gaze 140. 
Vorbereiten der Materialien 

62. 
Vulkanisiren des Kautschuks 

53. 

w. 
Wachs 93. 
-- -Taffet 24. 
Waldwollwatte 32. 
Walken der Flanelle 18. 
Walrat 93. 



268 

WasserclichteMatcrialien 55. 
209. 

Wasser-Vibrion en 178. 
Watte-Binden 202. 

-Filz 216. 
-Kompressen 209. 
-Mull-Binden 231. 
-Packformcn 245. 
-Plissirt'orm 215 
-Press en 77. 247. 
-Schneidcmaschinen 212 

230. 
-Wickelmaschine 213. 

Webwaaren 15. 
Weichgummi 54. 

Sachrcgister. 

Weingeist 107. 
Weinsaure 196. 
Werg 37. 42. 
Wirkwaaren 24. 
Wochenbett-Kissen 239. 
Wolle 34. 
Wringmaschinell 73. 132 
vVundstarrkrampf 175. 
Wurstbacillus 178. 

x. 
Xeroform 109. 
- -Gaze 113. 

z. 
Zcllstofl 30. 

-Blatter 30. 
- -Gewcbe 30. 
- -Wattc 30. 
Zincum chloratum 109. 

--sulfocarbolil um 109. 
Zinkchlorid-Gazc 167. 
- ·Jute 167. 
- -Watte 166. 
Zinksulfophenylat-Gaze 167. 
- -Watte 167. 
Zwirn 42. 
- 'impragnirtcr 142. 258. 



Mitteilungen aus der pharmazeutischen Praxis. 
1.Te .. er Wert"e8timm._ .. TOD S •• u.at fa S ... Ibaa .... astiU.ea. 

Von E n ric 0 Rim i n i. 
Verfasser hat gefunden, daB Sublimatpastillen in den Handel 

kommen, die wenig oder gar kein Sublimat enthalten. Da gewichts
analytische Bestimmungen des Sublimats umstaudlich und schwierig 
sind, ha,t er folgendes auch fUr kleine Laboratorien geeignete\Verfahren 
.ausgea;rbeitet: Er stellt eine 12,005 % oige Losung von Hydi-azinsulfat 
her, von dem 20 ecm einem Gramm Sublimat entsprechen, nach folgender 
Gleiehung: 
2HgCl2 + N 2H,H2S04 + 6KOH = K 2S04 + 4KCl + 2Hg + N2 + 6H20. 

. Mischt man nun 20 ccm der Hydrazinsulfatlosung mit der Losung 
der Sublimatpastillen und fiigt Kali- oder Natronlauge bis zur alkalischen 
Reaktion hinzu, so erhiUt man, wenn die Sublimatpastille 1 g Sublimat 
enthalt, ein Filtrat, welches freies Hydrazin nieht enthalt; ist weniger 
als 1 g Sublimat enthalten, so wird das Filtrat Fehlingsehe Losung in 
der Warme reduzieren und mit Sublimat eine Farbung und einen grauen 
Niedersehlag geben. DieseProbe dient nur zur approximativen Be
stimmung des Sublimats. Zur gensuen Bestimmung verfiihrt Verfasser 
folgendermal3en: 

Er lost die· Pastille in etwas warmem Wasser auf, mgt eine kalt
gesattigte Losung von Hydrazinsulfat (~uf 1 g ~gCl2 etwa .. 20 cern), .die 
neutral sein mu13 (Methylorange als Indlkator), hinzu und laSt aus einer 
BUrette 10 cem Normalnat~o~auge hinzu~ie13en. M!;tn. riihr~ urn, liiJ3t 
einige Minuten absetzen, ftl~rlert und wascht sorgfaltIg mlt warmem 
Wasser nacho Nach der GlelChung: 

NoH4NaHS04 + 2HgCl 2 + 5NaOH = 
4NaCI + Na2D04 + 2Hg + N2 + 5H20 

entsprechen 5 Molek. ~ atronlatlg~ ~ Molek. HgC12, oder 1 cem N orrnal: 
natronlauge 0,10836 g HgCI2• Tltnert man nun ~n Ueberschu13 Alkali 
mit n!10 No;malschwefel~aure,so kann mru:- le~cht den Gehalt. der 
Sublima~past~lle ~n. SubIII~?-at berechnen. D~~ Farbung d«;lr SUbl.l.mat
pastille 1St hlerbel mcht ~torend. Verfa:sser wunscht, da13 dlese Prufung 
in der neuen Pharmakopoe Aufnahme fmdet. 

(Bollet. Chimic. Farmaceut. Fasc. 5, S. 141.).') 
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