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Vorwort zur ersten Auf1age. 

N achdem durch Einfuhrung einer, bisher leider fakultativ 

gebliebenen Drogisten-Gehilfen-PrUfung· der Vorstand des 

deutschen Drogisten -Verb andes die Grundlage zu einer 

wirksamen Abgrenzung des wirklichen Drogistenstandes 

gelegt hat, hat sich in ungeahnter Weise das Bestreben 
nach tuchtiger, fachmannischer Ausbildung unserer jungen 

und alten Fachgenossen bemachtigt. Eine ganze Reihe von 

Fachschulen hat sich in grosseren~Stadten aufgetan und 

bietet den jungen Fachgenossen ausreichende und gern be

nutzte Gelegenheit, ihr fachmannisches Wissen zu erweitern 

und sich diejenigen Kenntnisse zu erwerben, welche dieselben 

zur erfolgreichen Konkurrenz in dem hart entbrannten Wett

kampfe urn die immer schwerer werdende Existenz befahigen. 

Bedeutend schwerer wird die Erreichung dieses Zieles den 

Fachangehorigen der kleineren Stadte, welche der W ohltat 

einer Fachschule leider entraten und den Lehrstoff aus 

Buchern sich herbeiholen mussen. Wir besitzen nun zwar 

in B u c h he i s t e r s vortrefflicher Drogisten-Praxis mit ihrem 

reichen Wissensmaterial, sowie in K 0 n i g s altbewahrtem 

Waren-Lexikon, welches ein Kompendium der wichtigsten 

Daten uber die vom Drogisten gefuhrten Waren in kurzer 

und pragnanter Form darbietet, sehr gute fachliche L e h r-
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bucher, aber als Anleitung zum U nterrichte sind diese Lehr

und Nachschlagebucher immerhin zu umfangreich, und es 

wird deshalb von den meisten Lehrlingen der Provinz als 

Lehrbuch der yom deutschen. Drogisten-Verbande heraus

gegebene Leitfaden I (ev. auch II) benutzt zu einem leider 

meist gedankenlosen Auswendiglernen der in denselben ge

gebenen Fragen und Antworten. Der Mangel eines wirk

lichen Leitfadens sowohl zum Unterrichten des Lehrlings, 

wie auch zum Selbststudium desselben, hat mich im Jahre 

1895 veranlasst, unter Zugrundelegung der von mir als Lehrer 

gesammelten Erfahrungen und der in dem PrUfungsleitfaden 

gemachten Anforderungen eine "A n 1 e i tun g z u m Un t e r

dcht junger Drogisten" herauszugeben, we1che dem 

Bildungsniveau der Mehrzahl unserer jungen Fachgenossen 

sich anpasst. In moglichst popularer Darstellungsweise, 

unter Innehaltung einer moglichst e 1 e men tar en Anschau

ungs- U nterrichtsmethode habe ich darin die fur unser Fach 

notwendigen wissenschaftlichen Theorien erlautert, sowie 

die wichtigsten Daten der vVarenkunde in systematischer 

Anordnung darin aufgefUhrt. Dass die gewahlte Form und 

Art eine gluckliche war, beweist wohl am besten der trotz 

des schwierigen Selbstverlages immerhin schnelle Absatz 

der erst en Auflage. Bei der jetzt notwendig gewordenen 

Neubearbeitung habe ich mich bemuht, die Anleitung auf 

Grund der in zwischen gesammelten weiteren Erfahrungen 

nach Moglichkeit zu verbessern und zu vervollstandigen. 

Namentlich glaube ich mit der getroffenen Neuerung der 

Einteilung des Stoffes in einzelne L e k t ion e n einen gluck

lichen Griff getan zu haben, da ich aus eigener Erfahrung 

den mir als Muster vorschwebenden Hag e r schen "Ersten 

Unterricht des Pharmazeuten" als einen vortrefflichen Fuhrer 

und Leiter des Selbstunterrichts gerade durch diese Einteilung 
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in Lektionen schatzen gelernt habe. Man wolle es freund

lichst nicht als Selbstuberhebung, sondern als eine gewisse 

Pietat gegen den leider langst ruhenden oben zitierten Autor 

auffassen, wenn ich, seinem Beispiele folgend, nun auch 

meine Anleitung als "Ersten Unterricht des jUllgen 

Dr 0 g i s ten" bezeichnet habe und hoffe und wunsche ich, 

dass derselbe auch in dem neuen Kleide des Beifalls und 

Wohlwollens der lernenden wie der lehrenden Fachgenossen 

sich erfreuen mage. 

Bresl a u, September 1901. 

Der Verfasser. 

V orvvort zur zweiten Auflage. 

Das Manuskript zur zweiten Auflage hatte der inzwischen 

verstorbene Verfasser bereits im September 1905 beinahe 

Fertig gestellt, aIs ihn eine schwere Krankheit befiel, die im 

Marz 1906 zu seinem Tode fuhrte. 

Welche Bedeutung Hoffschildt fiir den deutschen 

Drogistenverband, dessen langjahriges V orstandsmitglied er 

war, gehabt hat, das ist seiner Zeit schon von berufenerer 

Seite gebuhrend gewurdigt worden. Leider sollte er die 

zweite Auflage seines liebsten Geisteskindes nicht mehr 

erleben. In Anbetracht dessen, dass der Verfasser schon 

vor seiner schweren Erkrankung, als er noch mit der Be· 

arbeitung der zweiten Auflage beschaftigt war, langere Zeit 

gekrankelt hatte und inzwischen auch die neuen Satzungen 

fur die Drogisten-Gehilfenprufung des D. D.-V. in Kraft ge-
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treten waren, wurde dem U nterzeichneten, der zu seinem 

Nachfolger als Leiter der Drogisten-Fachschule in Breslau 

gewahlt worden war, die nochmalige Uberarbeitung des 

Hoffschildtschen Manuskriptes ubertragen. Es sind daher 

in der neuen Auflage all die Veranderungen, welche die 

neue Prilfungsordnung notwendig machte, vorgenommen 

worden, ebenso wurde in der Einteilung der Lektionen eine 

durchgreifende Verschiebung vorgenommen, um die zu

sammengehorigen. Wissensgebiete zu vereinigen. In der 

Drogen-, Farbwaren- und Chemikalienkunde sind eine Reihe 

von Artikeln, deren Kenntnis teils nur untergeordnete Be

deutung hat, teils nach der neuen PrUfungsordnung nicht 

mehr verlangt wird, gestrichen und an deren Stelle die in 

die PrUfungsordnung neu aufgenommenen eingefiigt worden. 

1m ubrigen ist die bewahrte, gemeinverstandliche Methode 

Hoffschildts beibehalten worden, so dass sich das Buch 

wohl auch in dies em neuen Gewande eine weitere Zahl 

von Freunden erobern wird. 

Breslau, im Marz 1907. 

Emil Drechsler. 
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Lektion I. 

Was wir wollen! 
Bevor wir unseren in Lektionen eingeteilten Unterricht beginnen, 

wollen wir uns ilber den Umfang dieses Unterrichtes orientieren. 
N eben der Erwerbung grilndlicher War en ken n t n iss e, wozu vor 
allem auch die Erlernung der Bezeichnung oder Nomenklatur der ein
zelnen Drogen und Priiparate gehort, werden wir die Aneignung ge
schaftlicher Handgriffe, sowie elementarer Kenntnisse der Nat ur vor
g iinge zuerst ins Auge fassen milssen_ Die Erkliirung der Naturvor
giinge bedarf einer belehrenden Beschreibung derselben, und zwar tei/en 
wir diese Naturlehre ein in die Lehre der Physik, das ist die Wissen
schaft, welche sich mit der Erkliirung der au sse r en Merkmale oder 
der ausseren Veranderungen der Korper beschaftigt, und in die 
Lehre der Chemie, welche die stofflichen oder inneren Eigen
schaften und Veranderungen der Korper uns erklart und schliessen 
daran die Botanik, als Lehre von dem Leben, dem Wesen, der Fort
pflanzung und der Einteilung der Pflanze n an. Die Abteilung Physik 
filhrt uns zur Erkliirung der geschaftlichen Handgriffe im Laboratorium, 
zur Besprechung der Warme, der Schwerkraft und des Luft
d rue k e s , wahrend die Abteilung C hem i e uns den Begriff des 
chemischen Vorganges, die Einteilung der Elemente in Metalle 
und Metalloide, sowie deren Umwandlung in Basen und Sauren 
und endlich deren Verbindung zu Salzen kennen lehrt. Zum Schluss 
wird in der Abteilung "organische Chemie" die Umbildung der 
pflanzlichen und tierischen Stoffe in sogenannte organische Ver
bind ungen ins Auge zu fassen sein. 

Auf Grund der solchergestalt erworbenen theoretischen Kenntnisse 
konnen wir dann zur Erlernung der richtigen Bezeichnungen der 

Hoff.child •• 2. Anfi 
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Drogen und Chemikalien iibergehen, und deren Ursprung, Merkmale 
und Eigenschaften uns einpragen. Dazu gehart vor allem die Er
lernung der richtigen lateinischen Bezeichnung der Drogen, der sogel}. 
lat. Nomenclatur, deren Kenntnis durch die Forderung lateinischer 
und deutscher Bezeichnung fUr die als Heilmittel geltenden Drogen und 
Chemikalien seitens der Beharden jetzt geradezu verlangt wird. Ein 
sehr nUtzliches Hilfsbuch fiirdiesen Zweig des Lernens hat der Koll. 
Ziegler in MUnchen in seinem ,,1 ateinischen Un terrich ts buch 
fUr Drogisten" geschaffen. Der Einzellerner wird gut tun, bald nach 
seinem Eintritt in die Lehre sich das Werk anzuschaffen und 
fleissig danach zu lernen. Dem Lehrer an der Fachschule werden 
durch Einreihung des lateinischen Unterrichts viele Stunden seiner 
Unterrichtszeit geraubt, und zwar insofern hautig ohne grossen Nutzen, 
als viele der SchUler mit besserer Schulbildung versehen, dem Unter
richt mit Unaufmerksamkeit begegnen und dadurch starend wirken. 
Meines Erachtens nach muss der Lehrer das Werk Zieglers demon
strierend empfehlen, die Erlernung und EinUbung aber der Lehrstelle 
Uberlassen. 1m Ubrigen wird bei der Verteilung des Lehrplans auf 
eine langere Zeit sich ein EinfUgen des lateinischen Unterrichts hier 
und da doch wohl ermaglichen lassen. 

Da unser Fach, trotz der wissenschaftlichen AnsprUche, die wir 
an dasselbe gestellt tinden, einer praktischen geschaftsmannischen Unter
lage nicht entbehren darf, so ist auch beim Schulunterricht sowohl wie 
beim Selbstunterricht darauf Bedacht zu nehmen, namentlich auf die in 
unserem Fache besonders natige Akkuratesse und Zuverlassigkeit das 
Augenmerk des angehenden Fachgenossen zu rich ten. lch will deshalb 
an erster Stelle des "Ersten Unterrichtes" ein Mer k bla tt reproduzieren, 
welches ich im Auftrage des Vereins Schlesischer Drogisten abgefasst. 
habe zum Zwecke der Instruktion neu eintretender junger Leute. Das
selbe hat sich in der Praxis gut bewahrt und hofte ich, dass dassel be, 
als "geschaftliche Grundregeln" bezeichnet, von lehrender Stelle 
aus mitgeteilt, von recht gutem Nutzen fUr unseren jungen Nachwuchs 
sich erweisen mage. 

Oeschaftliche Orundregeln. 
Herausgegeben von F. Hoffschildt, Breslau. 

1. Stehe zeitig auf und triff rechtzeitig im Geschaft ein. Morgen
stunde hat Gold im Munde! 
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II. Ub' immer Treu und Redlichkeit! Der erste Schritt 
abseits zieht andere ahnliche nach sich. 

III. Sei hoflich, aufmerksam und zuvorkommend gegen 
das Publikum, und freundlich gegen Deine Mitarbeiter. 

IV. Gib auf jede Frage kurze aber bestimmte Antwort! 
V. Wi e d er hoi e (urn Irrtiimer zu vermeiden) bei der A b gab e 

deutlich den N arne n des geforderten Artikels und v erg lei c he 
die Etiketten vor und nach der Abgabe! 

VI. Un t e r h a I t e Dich nicht in Anwesenheit von Kunden mit 
Kollegenj ebenso gestatte Dir nie Vertrau!ichkeiten 
gegen weibliche Mitangestellte oder Kauferinnen. 

VII. Gewohne Dich an peinliche Sa u b e r k e i t und 0 r d nun g, 
sowohl an Dir selbst, wie bei jeder Hantierung. Sa u b ere 
nach jeder Benutzung sofort Loffel, Wagen und Ge
wichte, wie auch den Ladentisch und besorlre jedes be
nutzte Gefiiss und Geriit an seinen richtigen Platz! 

VIII. B I a sen i e Beutel oder Kapseln mit d em M u n de auf, 
sondern gewohne Dich an das Offnen derselben mit dem 
Loffel! 

IX. Versiiume nie, auf die mit Vorsicht abzugebenden 
Artikel ein an Vorsicht mahnendes Etikett (Gift, Toten
kopf, Ausserlich, Feuergefahrlich etc.) aufzukleben. Signiere 
iiberhaupt jeden Beutel, jede Flasche etc. 

X. Gib nie Sauren, Laugen und Gifte in Trinkgefassen 
oder in Wein-, Bier., Likor- und Brunnenflaschen ab! An 
Kinder gib nie ab: Gifte und Feuerwerkskorper! 

XI. Uberzeuge Dich namentlich bei Genuss- und Heil
mitteln moglichst durch Auge, Nase und ev. Mund von der 
E c h the i t der Ware. 

XII. Ha u pt reg el! Vergiss nichts I N oti ere so fort jeden ge
schaftlichen Vorfall, speziell j eden D efe k t, jeden unbezahlten 
Posten, streiche sofort jeden nachbezahlten PosteD und quittiere 
Die!!! - b e v 0 r die ZahluDg Dotiert ist! 

XIII. Schiebe nie eine Arbeit auf! Was Du tun willst, das 
tue bald! 

XIV. Beim Einfassen kontrolliere stets die Signaturen des 
Standgefasses, wie des Vorratsgefasses! Das Eti
kett des Vorratsgefasses, aus welchem Du giesst, halte stets 
nach 0 ben! Ben utze beim Einfiillen von Sii uren, Laugen 
und feuergefiihrlichen Fliissigkeiten stets den 
Trichter! FiilIe die Standgefasse nie ganz voll! 

x' 
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xv. Sa u b ere jedes gefiillte Standgefass vor dem Hereinbringen 
in den Laden und stelle dasselbe zur K 0 n t roll e auf. 

XVI. Besorge das U mfiillen von leicht br enn bar en Fliissig. 
keiten (Benzin, Petrolather, Ather, Schwefelkohlenstoff, Spiritus) 
nur bei Tageslicht! Entferne vor dem Umfiillen jedes in 
der Nlihe sich befindende offene Licht I 

Ebenso entferne vor dem Hinzutun von Terpen· 
tinal und Benzin zu geschmolzenem Wachs stets den 
Kessel vom Feuer! Die Dlimpfe sind sehr ent· 
ziindlich! 

XVII. Leuchte nie mit Streichholzern, sondern benutze dazu 
die Laterne, und wirf nie ein glimmendes Streich
hoI z achtlos bei S e i tel 

XVIII. Steige nie nuf herausgezogenen Schiiben in die Hahe, 
sundern benutze dazu nur die Leiter! 

XIX. Habe stets das Interesse des Geschlifts im Auge! Frage 
Dich stets, wie Du als Chef das Geschaft gem gehandhabt 
haben machtest? Oanach handle selbst I 

Lektion 2. 

Einteilung der Waren. 
1m wesentlichen konnen wir die Waren unserer Branche einteilen 

in: R 0 h d r o·g e n pflanzlicher, tierischer und mineralischer Herkunft, 
femer in Ch e m i k ali e n teils mineralischen, teils pflanzlichen Ur· 
sprungs und endlich in Zubereitungen oder Prliparate zu Heil
zwp.cken und solche zu technischen Zwecken. Beziiglich all dieser an· 
gefiihrten Waren haben wir zu unterscheiden: In d i ff ere n t e Stoffe, 
welche die menschliche Gesundheit nicht zu schadigen vermagen, und 
starkwirkende Stoffe, gemeinhin Gifte genannt, die der mensch
lichen Gesundheit scMdlich sind, bei deren Aufbewahrung und Abgabe 
die grosste Vorsicht geboten und nie ausser acht zu lassen 
is t. Deshalb werden auch beide Arten von Waren laut Gesetzesvor
schrift in der ausseren Aufschrift voneinander unterschieden. Die Auf
schrift der indifferenten Stoffe ist schwarz auf weiss, wlihrend 
die starkwirkenden, giftigen Stoffe, in drei besonderen Abtei
lung en untergebracht, verschiedene Aufschriften tragen, und zwar 
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mussen die sehr stark wirkenden Gifte der Abteilung I weiss auf 
schwarz, die Gifte der Abteilung II und III rot auf weiss be
zeichnet werden. Erwll.hnen wollen wir hier schon, dass aIle die so
genannten Gifte von allen ubrigen Warengattungen g e tr e nn t aufbewahrt 
werden mussenj daher die frilhere Bezeichnung als "Separanda". 
Aus diesen Vorsichtsmassregeln ergibt sich von selbst, dass der Urn
gang mit giftigen Stoffen grosser Vorsicht und Sorgfalt be
darf, wie uberhaupt Zuverllissigkeit und peinliche Ordnungs
lie b e und Sa u b e r k e i t der Hauptgrundsatz eines jeden Drogisten 
sein muss. Zu den giftigen, resp. stark wirkenden Stoffen gehoren 
auch die litzenden S li ur en und La u g en, die ebenfalIs nur mit grosser 
Vorsicht eingefasst und abgegeben werden durfen. Besonderer Vor
sicht mag sich der junge Fachgenosse aber auch befleissigen beim 
Umgehen mit leicht brennbaren Stoffen, wie Ather, Benzin, 
Schwefelkohlenstoff usw. N i em a I s solI er sich in der ersten Zeit bei
kommen lassen, diese Artikel allein abzufiillen und niemals ein 
offenes Licht beim Abfullen benutzen oder auch nur in einiger Ent
fernung brennen lassen! Die ungeheuer fliichtigen Dampfe dieser 
feuergefll.hrlichen Stoffe verbreiten sich mit rasender Schnelligkeit und 
veranlassen, zum offenen Licht gelangt, sofortige Explosion! Wie 
viel Ungliick ist schon durch eine kleine Unaufmerksamkeit veranlasst 
worden, die durch peinliche Sorgfalt vermieden wll.re! Also V 0 r sic h t ! 
und nochmals Vorsicht!! 

Lektion 3. 

Die Aufbewahrung der Waren. 
Die Aufbewahrung der von uns gefiihrten Waren soll eine mog

lichst geordnete sein. Der besseren Ubersicht wegen werden die 
die Waren enthaltenden Gefll.sse alphabetisch geordnet aufgestellt 
und zwar, wie wir in der vorangehenden Lektion gesehen haben der
art, dass die stark wirkenden Stoffe gesonderte Aufstellung erhalten, 
getrennt von den indifferenten Stoffen. Die WarenbehlUtnisse m1issen 
dicht schliessen und sich dem Inhalt anpassen. Flussigkeiten werden 
in Glasgefassen mit eingeriebenen Glasstopfen aufbewahrtj (etwa fest
sitzende Glasstopfen werden durch leichtes, vorsichtiges Erwarmen des 
Flaschenhalses oder sanftes Beklopfen des Glasstopfens gelockert). Feine 
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Pulver werden in weithalsigen Glasgefassen oder Porzellan
biichsen, grobe Pulver eventuell in Holzschiiben, autbewahrt, 
die in fester Fiillung laufen. Ebenso werden fiir Salben Porzellan
gefasse zu wahlen sein, welche die fettige Masse nicht durchdringen 
lassen. Tees und Krauter verwahrt man in Blechgefas~en, 

oder in Holzschiiben, die mit BIechkasten ausgefiittert sind, damit der 
aromatische Geruch nicht verloren geht. 

W 0 Krauter und namentlich BIiiten selbst eingesammelt werden, 
achte man darauf, dass namentlich die schon geilirbten und aromatischen 
BIiiten, wie Klatschmohn, Konigskerzen, Kamillen, Fliederbliiten usw. 
an sonnigen Tagen gesammelt und weit ausgebreitet auf Horden mog
lichst schnell zur Trockne gebracht werden, da die Feuchtigkeit die 
heiklen Bliiten leicht durch sich bildenden Schimmel dunkel fiirbt und 
diesel ben wertlos macht. 

Far ben werden in Krausen, Tonnchen oder Kasten, und zwar 
die giftigen Farben gesondert, aufbewahrt. Die Gefasse der 
giftigen Farben miissen neben ihrer Bezeichnung die Aufschrift "Gift" 
trag en und mit "Gift" bezeichnete Loffel im Gefass enthalten. 

Bei Betrachtung der Warenvorrate begegnen wir auch V orrats
gefassen aus Glas, welche durch eine dunkle (hellbraune oder schwarze 
Far bun g vor den iibrigen sich auszeichnen. Der Inhalt dieser Ge
fasse soll vor dem hellen Tageslicht, welches zersetzend auf 
manche Stoffe einwirkt, geschiitzt werden, daher die dur.kle Farbung 
des Glasgeilisses. Die Stopsel wieder anderer Glasgefasse werden mit 
geschmolzenem Paraffin oder Vaseline iiberzogen, weil die in ihnen 
untergebrachten Stoffe begierig Feuchtigkeit aus der Luft anziehen und 
dadurch zerfliessen wiirden_ Man bezeichnet diese Art von Stoffen 
als hygroskopische (wasseranziehende) und schiitzt dieselben durch 
den Paraffiniiberzug vor dem Eindringen der Feuchtigkeit. Dergleichen 
hygroskopische Korper miissen bei der Abgabe, wenn nicht in festen 
Geilissen, so doch mindestens in Pergamentpapier verpackt abgegeben 
werden, welches ebenfalls den Zutritt der Luftfeuchtigkeit abhlilt. 
(Dieses Pergamentpapier wird durch eine eigenartige Behandlung von 
gutem Papier mit Schwefelsaure gewonnen und dient namentlich als 
luftabschliessendes V erpackungsmaterial.) Grossere V orrate von S a I ben 
und Tinkturen, sowie von Weinen und Mineralwassern werden 
im kiihlen Keller, und zwar letztere beiden Warenarten liegend, 
aufbewahrt, damit die Korken nicht austrocknen. Ben z in, At her 
und andere leicht entziindliche Praparate werden ebenfalls im Keller 
an gut yom Tageslicht beleuchteter Stelle gelagert; die Vorratsgefasse 
davon soil en in einer Vertiefung stehen, deren Boden mit Sand bedeckt 
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ist und welche mit einer ca. 30 cm hohen Steinmauer umgeben ist, 
damit bei etwaigem Zertriimmern des Gefasses der Ieichtfliissige Inhalt 
in dem kleinen Raum festgehalten wird. Nach neuesten Vorschriften 
werden statt der Giasballons und anderer V orratsgefasse sog. feuer
sichere Blechgefasse zur Lagerung der feuergefahrlichen Fliissigkeiten 
verwendet. Dieselben bestehen aus gut verzinnten Blechgefassen, einer 
Art Kanister, in deren Mitte durch eine metaIIene Siebrohre der offene 
Zutritt der Flamme zu dem Fliissigkeitsvorrat gehindert wird. N i e 
d arf dieser Geschaftsr a u m mit ein em offenen Lich t 0 der 
Laterne betreten werden. Auch die sogenannte Davysche 
Sic her he its I amp e, bei welcher die Flamme durch ein engmaschiges 
Drahtnetz vor dem Zutritt der explosiblen Benzindampfe etc. geschiitzt 
werden soIl, ist nicht immer ein zuverliissigoer Schutz; deshalb noch
maIs: vor dem Hantieren mit Benzin und anderen feuer
gefahrlichen Stoffen stets jedes brennende Licht ent
fernen und nie mit einem Streichholz leuchtenl! Noch 
von einer anderen Unsitte wolle der junge Fachgenosse sich von vorn
herein fernhalten, das ist vor dem Aufbewahren von Vorraten in 
Papierbeuteln, wei! dieselben leicht zerreissen und mit ihrem Inhalt 
andere Waren leicht verunreinigen. Vor allem aber vergesse man nie, 
jeden Obervorrat mit der Inhaltsangabe zu bezeichnen. 

Lektio n 4. 

Der Warenersatz (die Defektur). 
Diejenige Arbeit, die dem neueintretenden Lehrling wohl in der 

Regel zuerst aufgetragen wird, ist das Helfen beim Einfassen der 
Waren aus den Vvrratsgefassen des Lagers in die Standgefasse, das 
Erledigen der sogenannten De f e k t u r. In gut geleiteten Geschaften 
wird der Lehrling in der ersten Zeit diese Arbeit stets nur unter Bei
hilfe eines alteren Kollegen oder erfahrenen Arbeiters ausfiihren durfen, 
denn das Wohl und Wehe des ganzen Geschafts ist damit in seine 
Hand gelegt, und es gehoren nur wirklich zuverHl.ssige Krafte, 
die sich durch Peinlichkeit und Gewissenhaftigkeit auszeichnen, in die 
sogenannte Defektur. Vor allem achte der junge Fachgenosse g e n a u 
auf die Signatur (Aufschrift) sowohl des Standgefasses wie 
des Vorratsgefasses; erst wenn er beide als iibereinstimmend 
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festgestellt hat, erst dann beginne er mit dem Einfiillell. Bei Fliissig
keiten wird er stets gut tun, sich eines Trichters zu bedienen, der 
namentlich bei atzenden, scharfen Fltissigkeiten stets zu benutzen ist. 
Bei diesen verwendet man einen Trichter aus Glas, zuweilen auch aus 
stark emailliertem Eisenblech oder aus Blei (dieses Metall nur bei 
Schwefelsaure), bei indifferenten Fliissigkeiten Trichter aus verzinntem 
Eisenblech (besonders bei sehr diinnfliissigen Stoffen wie Benzin, Ather 
usw.). Beim AbfUllen in das Standgefass muss das Vorratsgefass stets 
mit der Signatur nach 0 ben gehalten werden, damit die abtropfende 
Fliissigkeit nicht die Etiketten beschmutzt. Ferner sind die Stand
gefasse mit fliissigem Inhalt ni e bis an den Stopfen zu fiillen, da die 
aus dem kiihlen Keller kommende Fliissigkeit in den warmeren Ver
kaufsraumen sich ausdehnt und bei gutem Schluss des Glasstopfens 
die Flasche zersprengt. Speziell hat der Defektar bei Ather und Benzin 
auf diese Tatsache der Ausdehnung der Korper durch Warme zu 
achten und deren Gefasse nur bis zu zwei Drittel zu fUllen. Sa u r e n 
und La ugen miissen mit ganz besonderer Vorsicht eingefasst und 
namentlich ein zu schnelles Eingiessen vermieden werden, damit nicht 
die schnell vorschiessende atzende Fliissigkeit Gesicht und Hande, wie 
auch die Kleidungsstiicke bespritzt und verbrennt. SoUte trotz aller 
Vorsicht doch etwas dieser atzenden Fliissigkeiten an Korperteile 
oder Kleidungsstiicke geraten, so wird ein sofortiges Waschen mit 
Salmiakgeist bei Sauren, und mit Essig bei Laugen, die Einwirkung 
abschwachen. 

Bevor die Ersatzwaren in den Laden gebracht werden,. miissen die 
Gefiisse gu t gesa u bert und an einer bestimmten Stelle zur noch
maligen Pr iifung aufgestellt werden. Ein sehr wichtiges Hilfsmittel 
fiir den Defektar ist das W arenersa tzbuch, in welches jeder Waren
ersatz, jedes Fehlen oder Knappwerden einer Ware, sofort einzutragen 
ist, da das Vergessen auch nur eines Warenersatzes zu peinlichsten 
Verlegenheiten fiihren kann, namentlich in kleineren Stadten, die auf 
den Zeit beanspruchenden Bezug aus der Grossstadt angewiesen sind. 
Peinliche Sauberkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit 
sind die Haupttugenden eines jungen Drogisten. 
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Lektion S. 

Oewicbte. 
Bevor wir den eigentlichen Laboratoriumsarbeiten, deren Aus

fuhrung ebenfalls als Warenersatz (Defektur) bezeichnet wird, uns zu
wenden, mussen wir, urn die dort notwendigen Arbeiten ordnungsmiissig 
ausfiihren zu konnen uns Kenntnis verschaffen uber die zur Innehaltung 
genauer Mengenverhiiltnisse notwendigen Apparate und Geratschaften, 
uber Wagen und Gewichte. Die Erkliirung der beim Wiigen zu 
beobachtenden Vorgange beruht auf einer der Erde eigentumlichen 
Anziehungskraft auf alle auf ihr befindlichen Korper, welche man als 
Schwerkraft bezeichnet. Die Anziehungskraft der Erde geht 
von ihrem Mittelpunkte aus, nach welchem hinzugelangen 
jeder auf der Erde befindliche Korper bestrebt ist. Durch 
dieses Bestreben ubt jeder Korper auf seine Unterlage 
einen Druck aus, dessen Starke man als sein Gewicht bezeichnet. 
Urn das Gewicht, die Druckmenge, durch bestimmte Zahlen auszu
driicken, hat man eine Gewichtseinheit angenommen, deren sich die 
meisten Nationen bedienen, das ist das Gramm. Das Gramm ist als 
Gewichtseinheit einer Einteilung des heut allgemein gebrauchlichen 
Langenmasses, dem Meter, en tl e h n t. Ein Met e r ist gleich dem 
40millionsten Teile des Erdumfanges und wird eingeteilt in hundertstel 
(centimeter) und tausendstel (millimeter) Teile. \Venn man einen 
Wiirfel 0 konstruiert von I Centimeter Hohe, einem Centimeter Breite 
und einem Centimeter Dicke, so hat man 1 Kubikcentimeter (cbcm) vor 
sich; wird dieser hohle Wurfel mit Wasser gefiillt und zwar mit soIchem 
von einer Temperatur von 4 0 Celsius, wo das Wasser seine grosste 
Dichtigkeit hat, so wiegt der Inhalt genau 1 g. Diese Gewichtsgrosse, als 
Gramm (g) bezeichnet, ciient also aIs Gewichtseinheit, und mit ihm 
wird das Gewicht von Korpern (Waren etc.) festgesteIlt, und zwar das 
absolute Gewicht, welches angibt, wie viel Gramm der 
Ko rpe r wiegt. Die Teilungen des Gramms bezeichnet man durch 
lateinische Zahlworter, z. B. 1/100 gals 1 Centigramm (cg) , 1/1000 gals 
1 Milligramm (mg); dagegen werden die Vervielfaltigungen' des Gramms 
durch griechische Zahlworter bezeichnet z. B. 10 Gramm aIs ein Deka
gramm (dg), 100 Gramm aIs ein Hektogramm (hg), 1000 Gramm als 
I Kilogramm (1 kg), 100 Kilogramm gelten als ein Metercentner, 
1000 Kilogramm als 1 Ton n e. Zur Vereinfachung der Schreibweise 
bedient man sich bei den Gewichtsangaben der dezimalen Zahlen-
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stellung, und setzt die Zahl der Gramme vor das Komma, wilhrend 
die erste Stelle nach dem Kom~a die Decigramme, die zweite Stelle 
die Centigramme, die dritte die Milligramme angibt. So ist z. B. die 
Auflosung fur die Zahl 1,234 g = I g, 2 dg, 3 cg, 4 mg oder I g 234 
Milligramm. 

Lektion 6. 

Die Wag e. 
Die Gewichtsmenge eines Korpers wird nach der vorhergehenden 

Lektion in Grammen ausgedruckt. Urn festzustelIen, wie viele solcher 
Gewichtseinheiten dem zu wiegenden Korper gleich kommen oder ihm 
das Gleichgewicht halten, mit anderen Worten, wie viel der betr. Korper 
wiegt, bedient man sich der Wage. Unsere gebrauchlichen_ Wagen 
sind: Saulen- oder Tafelwagen. Die Anwendung beider Wagen
arten beruht auf dem Prinzip des gleicharmigen Hebels. Der Wage
balk en , welcher den gleicharmigen Hebel vorstellt, ist n!imlich in 
2 gleiche Teile eingeteilt, welche beide als sogenannte Arme yom 
Mittelpunkt oder Drehpunkt gleich weit entfernt sind und welche vor 
allem gleiche Schwere haben, so dass der Wagebalken auf dem Dreh
punkt wagerecht balanciert. An den Enden beider Arme befinden sich 
2 gleich schwere hilngende oder schwebende Schalen angebracht, deren 
eine zur Aufnahme des zu wiegenden Korpers dient, wahrend die 
andere mit den zur Bestimmung der Gewichtsmenge notigen Gewichten 
so lange beschwert wird, bis ein Gleichgewicht beider Schalen eintrifft, 
welcher Zeitpunkt durch die genaue Einstellung der sogenannten Zunge 
erkannt wird. Die zur Herstellung des Gleichgewichts benotigte Gewichts
menge ·an Grammen bezeichnet man als das Gewicht des betr. Korpers 
und zwar als sein absolutesoder Nettogewicht. Haben wir Ge
Hisse zur Abgabe von Substanzen notwendig, die wir nach dem Gewicht 
verkaufen wollen, so mussen wir zuerst das Gewicht des leeren Ge 
Hisses feststellen oder dasselbe t a rieren, urn danach die Nettogewichts
menge an Substanz hineinzutun. Beim Einwagen der Substanz, die 
am praktischsten auf der rechten Wageschale vorgenommen wird, 
wird man gut tun, gegen Ende der Wagearbeit mit dem Daumen der 
linken Hand sanft auf die mit dem Gefass belastete rechte Wageschale 
zu drucken, urn durch das Gefiihl das bald eintretendeGleichgewicht 
zu konstatieren, und recht vorsichtig das letzte notwendige Quantum 
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zuzutun, um so ein genaues Wiegen zu ermoglichen. Unter Brutto. 
gewicht versteht man das Rohgewicht, das ist das Gesamtgewicht 
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von Ware und Umhilllung, unter Tar a das Gewicht der U mhiillung, 
unter Netto das Reingewicht der Ware. Eine genaue Wage soli gut 
ziehen, d. h. sie 5011 es ermoglichen, dass eine moglichst kleine 
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Gewichtsmenge auf eine der Schalen gelegt geniigt, urn die Wage 
aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Wagen diirfen nie zu stark 
belastet werden, da dadurch eine Ungenauigkeit, ein schlechtes Ziehen 
bedingt wild. 

Wagen sowohl wie Gewichte unterliegen dem Eichgesetz und 
werden von Zeit zu Zeit durch den E i c hun g s b earn ten auf ihrc 
Richtigkeit und Genauigkeit hin revidiert. Eine eigene Art von Wage ist 
die Dezimalw age; (Fig 2) bei dieser haben wir es mit einem ungleich
armigen Hebel zu tun, da der Hebelarm a, an welchem die Gewichts
schale befestigt ist, zehnmal soweit vom Unterstiitzungspunkt c ent
fernt ist aIs der 'andere HebeJarm b, woran die Last mit ihrer Kraft 
wirkt. Die angewandte Kraft am Jangeren Hebelarm (Gewichtsarm) 
wirkt dadurch zehnmal starker, als die Kraft am kfirzeren HebeJarm 
(Lastarm) wirken kann, daher bedfirfen wir bei der Dezimalwage nur 
des zehnten TeiJes an Gewichten. 

FJfissigkeiten werden haufig nicht nach Gewicht eingekauft und 
verkauft, sondern gem e sse n, zu' welchem Zwecke H 0 hIm ass e 
dienen, denen das Lit e r aJs E i n he i t zugrunde gelegt ist. Das 
Liter steUt ein Mass vor, weJches genau 1000 Gramm Wasser bei 
4 0 Celsius enthalt. Die Teilungen des Liters werden durch lateinische 
Zahlworter (ein Deciliter), die VervieJfaltigungen durch griechische 
Zahlworter bezeichnet (100 Liter = I Hektoliter). Auch die Hohlmasse 
unterliegen der Eichkontrolle. Wagen, Gewichte und Masse sind stets 
sauber zu halten, doch muss man darauf achten, dass namentlich die 
Gewichte nicht zu stark geputzt werden, da dieselben sonst mit der 
Zeit an Gewicht verlieren und von dem revidierenden Beamten als 
unrichtig eingezogen werden. 

Lektion 7. 

Wirme. Thermometer. 
An sonnigen Tagen des Hochsommers klagen wir fiber grosse 

Hitze, an hellen Wintertagen iiber Kalte. Hitze wie Kalte sind Produkte 
der Warmekraft und entstehen durch vermehrte oder verminderte 
Tatigkeit der Sonnenstrahlen. Aber auch durch Stoss, namentlich aber 
durch Reibung wird Warme erzeugt, was wir sehr gut beobachten 
konnen, wenn wir einen festsitzenden Glasstopfen durch tiichtiges Reiben 
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des Flaschenhalses mit einem Bindfaden lock ern. Dieses Lockern des 
Glasstopfens beruht auf der durch Reibung erzeugten Wlirme und der 
durch diese Wlirme bewirkten Ausdehnung dES Flaschenhalses. Wir 
lernen an diesem Beispiel gleich eine wichtige Eigenschaft der Wlirme 
kennen, nll.mlich die, dass die Wll.rme aIle Korper ausdehnt. 
Wenn wir ein Stuck Metall stark erwll.rmen, so werden wir durch 
Messung bestlitigt tinden, dass das Stuck Metall beim Erwlirmen sich 
ausgedehnt hat, und wir werden tinden, dass es nach dem Erkalten 
wieder auf die ursprungliche L1l.nge zuruckgeht. Ein Kochgefll.ss, mit 
Wasser volI gefiillt, kann beim Erwarmen die 
Wassermenge nicht mehr bei sich behalten, 
sondern das Wasser 11l.uft beim Erwll.rmen uber 
den Rand hinweg; es ist durch die Wlirme aus· 
gedehnt worden. Eine praktische Anwendung 
dieser Erfahrung haben wir schon bei dem 
Kapitel "Warenersatz" zu verzeichnen ge
habt, indem wir dort dem angehenden Defektar 
die Mahnung zukommen liessen, ja nie die Ge
fll.sse mit den fliissigen Vorrll.ten des kiihlen 
KelIers voll zu fUllen, da die wll.rmere Tempe
ratur in den Geschliftsraumen die Fliissigkeit 
ausdehnt, wodurch die Flaschen leicht zum Zer
springen gebracht werden konnen. Mit dem 
Ausdruck T e m per a t u r bezeichnen wir die 
verschiedenen Wlirmestufen, welche wir durch 
ein Warme - Messinstrument, das The r m 0-
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met e r, naher bestimmen. Das Thermometer, Rbaumllr. Celcius. Fahrenheit. 

dessen Herstellung einen ausgedehnten Fabri- Fig. 3· 

kationszweig der Glasblliser des Thiiringer 
Waldes ausmacht, besteht aus einer engen, gleichweiten Glasrohre, 
deren unteres Ende zu einer Kugel erweitert ist; durch Erwarmen 
der unten geschlossenen, oben offenen Glasrohre wird dieselbe luftleer 
gemacht, und durch Eintauchen in ein Gefass mit Quecksilber wird 
dieses in die Rohre hineingesogen. Durch erneutes Erwll.rmen wird 
in der nunmehr mit Quecksilber gefiillten Glasrohre das Quecksilber 
hochgetrieben bis es uberlauft, und darauf schleunigst die Glasrohre 
zugeschmolzen. Nach dem Erkalten zieht sich das Quecksilber zu
sammen und es entsteht oberhalb desselben ein luftleerer Raum. 
Wenn man nun die kugelformig erweiterte Glasrohre in schmelzenden 
Schnee eintaucht, so zieht sich das in der Rohre befindliche iQueck 
silber zusammen und falIt bis zu einem bestimmten Punkte, der an 
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einer hinter der Glasrohre befindlichen Skala als Null· oder Gefrier· 
pun k t bezeichnet wird. Wird die Glasrohre aber in siedendes Wasser 
gehalten, so dehnt sich das Quecksilber in der Rohre aus und steigt 
eben falls bis zu einem bestimmten Punkte, der als S i e d e pun k t be· 
zeichnet wird. (Fig. 3.) Den Abstand zwischen Gefrierpunkt und Siede· 
punktt eilte C e lsi u s in 100 Teile oder Grade, Rea u m u r in 80 Grade 
ein, so dass 80° Reaumur gleich 100° Celsius, oder 8° R = 10° C sind. 
Beide Arten von Thermometer sind noch heute in Gebrauch, fUr 
wissenschaftliche Zwecke aber wird nur die Einteilung nach Celsius 
noch verwandt. Fahrenheit schaffte fUr sein Thermometer den Gefrier· 
punkt durch Tauchen in eine kiinstliche Kaltemischung, und fiillt der 
32. Grad Fahrenheit mit dem Nullpunkt 0° C, der 212. Grad mit dem 
Siedepunkt 100° bei Celsius zusammen. Das Fahrenheitsche Thermo· 
meter ist nur noch in England und Amerika gebrauchlich. Die als 
Maximalthermometer bezeichneten Thermometer sind dem Arzt un· 
entbehrliche Instrumente, da die durch Einhalten beim Kranken erzielte 
hohere Temperatur durch kiinstlich erreichtes Stehenbleiben der Queck· 
silbersaule dauernd fixiert bleibt. 

Lektion 8. 

Luftdruck. Barometer. Vakuum-Apparat. Heber. 
Gewissermassen verwandt mit dem Thermometer ist das Baro

meter, ein Instrument, mit welchem der Luftdruck gemessen wird. 
Wir nehmen den Luftdruck nur da wahr, wo er einseitig auftritt und 
konnen seine Wirkung beobachten, wenn wir auf hohen Bergen uns 
befinden. Je hOher wir hinaufsteigen, urn so diinner wird die atmo
spharische Luft und iibt infolgedessen einen bedeutend verminderten 
Druck aus, was wir bei einer Wanderung im Gebirge an dem leichten 
Gehen und dem durch den inneren Druck erklarlichen lebhaften Arbeiten 
un serer Pulse wahrnehmen konnen. Durch ein einfaches Experiment 
bewies der italienische Physiker Tor ric ell i die Tat sac h e des 
L u f t d r u c k e s. Er hielt eine mit Quecksilber gefUllte Glasrohre mit dem 
offen en Ende in ein mit Quecksilber gefiilltes Gefiiss; nach Wegziehung 
des schliessenden Fingers bemerkte er, dass das Quecksilber nicht etwa 
auslief, sondern dass die Quecksilbersaule in der oben geschlossenen 
Glasrohre bis auf ein bestimmtes Niveau herabging und dort stehen 
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b lie b; (Fig. 4) er folgerte sehr richtig daraus, dass der Luftdruck der 
atmosphari~chen Luft so stark sei, dass er die Quecksilbersaule in der 
bestimmten Hohe erhalte. Am besten konnen wir den Unterschied 
des Luftdruckes bern essen, wenn wir ein bei uns in der Ebene ein· 
gestelltes Aneroidbarometer mit nach dem Gebirge nehmen. Bei 
unserer Ankunft im Gebirge werden wir bemerken, dass das Baro· 
meter bedeutend zuruckgegangen ist, weil eben der Luftdruck immer 
mehr abgenommen hat und dadurch die in dem Aneroid· 
barometer befindliche luftleere Metallrohre sich ausdehnt, 
wahrend dieselbe, in den starkeren Luftdruck der Ebene 
zuruckgebracht, sich mehr krummt. Durch ein mit dieser 
luftleeren Rohre verbundenes Hebelwerk wird ein Zeiger 
naeh vorn oder nach ruekwarts bewegt, und dadureh ein 
Steigen, resp. Fallen des Barometers angezeigt. Das 
gewohnlieheQuecksilberbarometer ist naeh dem Torricelli· 
schen Vorgange konstruiert. Es besteht aus einer langen, 
oben zugesehmo]zenen engen Glasrohre, deren unteres 
Ende nach aufwarts gebogen und zu einem kleinen 
offen en Bassin erweitert ist. Die Glasrohre wird mit 
Queeksilber gefiillt und lauft beim Umwenden der Rohre 
das Queeksilber nieht etwa aus, sondern bleibt in einer 
bestimmten Hohe in der Rohre stehen und zwar bei 
normaler Witterung in einer Hohe von 760 mm (oder 
27 Zoll). Dieses Stehenbleiben beruht eben auf dem 
Dr u e k der L uft, welcher einer Queeksilbersaule von 
7cO mm Hohe das Gleichgewicht halt. Das Bar 0 met e r 
dient zur Hohenbestimmung, hauptsachlich aber als 
Wetterglas und zwar beruht seine Anwendung auf dem 
Masse des Luftdruckes, der urn so starker wirkt, je Fig. 4· 

ungehinderter durch Wasserdampfe und Wolken Barometer. 

er auf die Quecksilbersaule driieken kann. Dagegen 
WIt die Queeksilbersaule, wenn der Luftdruck durch Wolken und 
Wasserdampfe behindert wird, welcher Zustand ein bald eintretendes 
schlechtes Wetter voraussagt; ein Steigen der Quecksilbersaule aber 
verkiindet den Eintritt guten Wetters. 

Einer anderen Tatsache mussen wir hier noeh gedenken, das ist 
die, dass in dunner Luft auf hohen Bergen z. B. eine Flussigkeit leichter 
und schneller kocht, als in der dickeren Luft der Ebene. 1m luftleeren 
Raume gar kocht das Wasser bereits bei 20° C; deshalb benutzen 
z B. die Zuekerfabriken diese Eigenschaft der Luftleere, indem die. 
selben in luftleer gemaehten Kesseln, sogenannten Vak u u m·App a. 
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rat en, den Zllckersaft Zllm ausserst schnell en Verdampfen bringen. 
Hierbei werden die sich bildenden Wasserdampfe dllrch besondere 
Luftpumpen weggesogen, so dass iiber der siedenden Fliissigkeit ein 

lllftverdiinnter Raum entsteht, wodurch der Siedepllnkt erheblich herab
gesetzt wird. 

Die Anwendung eines auch uns niitzlichen Apparates, des He bers, 
beruht ebenfalls auf der Wirkllng des Luftdruckes (Fig. 5, 6, 7) ' Der Heber 
dient zum Abfiillen von Flussigkeiten und stellt ein gebogenes Glas- oder 
Metallrohr dar, dessen einer Schenkel Hinger ist als der andere. Beim 

7 

Fig. 5. 

Saugheber. 

Fig. 6. 

Stechheber. 

Fig. 7. 

Pipette. 

Gebrauch taucht man den kiirzeren Schenkel in die abzuziehende 
Fliissigkeit und saugt an dem langeren Schenkel so lange, bis die 
Fliissigkeit in dem kiirzeren aufsteigt und im langeren ablauft. Durch 
das Saugen wird die Luft aus dem Heber entfernt, es entsteht ein 
luftleerer bezw. lllftverdiinnter Raum, in welchen durch den Druck 
der atmospharischen Luft die Fliissigkeit hineingedriickt wird und zum 
Ablaufen kommt. Bei dieser Arbeit ist stets zu beach ten , dass der 
langere Schenkel tie fer zu stehen kommt, als der kurzere, da sonst 
durch Eintritt des Gleichgewichtes das A bfliessen authoren wurde. 
Der sogenannte S t e c h he b e r ist eine Pipette im grossen, unten in 
eine enge offene Spitze auslaufend, oberhalb mit einer Offnung, welche 
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man mit dem Finger (Daumen) schliessen kann. Taucht man dieses 
Gefass in eine Fliissigkeit, so fiillt sie sich auch soweit, als man ein
taucht. Verschliesst man nun die obere Gffnung mit dem Daumen 
und hebt das Gefass aus der Fliissigkeit heraus, so fliesst nur wahrend 
des Hebens etwas hera us, und die Luft tiber der Flussigkeit wird urn 
das Mass des Ausgeflossenen verdfinnt. Teils durch diesen Umstand, 
teils durch den Druck der ausseren Luft wird die Fliissigkeitssaule 
in dem Gefass erhalten, so dass aus der unteren freien Gffnung nichts 
abfliessen kann. Sowie man den Daumen aber von der oberen Gffnuug 
wegnimmt und dem Luftdrucke von oben den Weg off net, fliesst die 
Flussigkeit aus. Man kann auch durch Saugen an der oberen Gffnung 
das ganze Gefass mit Fliissigkeit fiillen, mit dem Daumen verschliessen 
und auf diese Weise eine Fliissigkeit aus einem Gefass in ein anderes 
iiberfiillen. Die Pipette (b) ist eine ahnliche Geratschaft in kleinerem 
Massstabe, ca. 5-20 cm lang. 

Auf demselben Heberprinzip beruhen unsere Refraichisseure 
und Inhalations-Apparate. Bei beiden wird durch einen starken 
Luftstrom die Fliissigkeit in dem lii.ngeren Schenkel heraufgehoben 
und durch den starken Luftstrom verspreut. 

Lektion 9. 

laboratoriums-Arbeiten. Filtrieren. Kolieren. ScbUimmen. 
Priizipitieren. 

Wir kommen nunmehr zu einem sehr wichtigen Zweige des 
Drogistengewerbes, dem der Anfertigung der sogenannten t e c h n i s c h 
c hem i s c hen P rap a rat e, die eine grosse Rolle in unserem Erwerbs
leben spielen und deren Kenntnis von jedem tuchtigen Drogisten ge
fordert werden muss. 

Waren es friiher nur einzelne hervorragende Fachgenossen, welche 
die Fabrikation derartiger Praparate sachkundig in die Hand nahmen, 
so miissen wir heute von allen jungen Fachgenossen die Kenntnis der
artiger Artikel voraussetzen und verlangen. Unsere heutige Welt lebt 
rascher und intensiver, und es wiirde dem Drogisten der kleinen Stadt 
schlecht anstehen, wenn er derartige kurante Artikel nicht selbst an
fertigen konnte und namentlich nicht dariiber sachverstandige Auskunft 
geben konnte. Vorschriften zur Anfertigung der chemisch-technischen 

Hoffschildt. 2. Aua. 2 
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Praparate passen nun gar nicht in den Rahmen dieser Anleitung 
zum U nterricht; wir mussen uns vielmehrhier darauf beschranken, 
die sachgemasse und kunstgerechte Art der Darstellung der technisch
chemischen Praparate dem jungen angehenden Fachgenossen vorzu· 
fuhren. (Einige wichtige Artikel finden sich in der Abt. Geschaftlichc 
Praxis angegeben.) 

Um diese Arbeiten wirklich kunstgerecht ausfuhren zu konnen, 
bedurfen wir der Kenntnis der dabei anzuwendenden Handgritfe und 
der fachmannischen Ausdrucke fur dieselben. In erster Linie wird uns 
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dabei das F i It r i ere n beschaftigen, dessen wir uns zur Trennung 
der flussigen Teile von den ungelosten Teilen einer Flussigkeit, zur 
Herstellung klarer oder b I a n k e r Losungen bedienen. Als Filter· 
material benutzen wir ein poroses, nicht geleimtes Filterpapier, welches 
in engen Falten vom Mittelpunkt ausgehend zu einem Filter zusammen
gelegt wird, man bezeichnet ein solches Filter als S t ern fi It e r, und geben 
die angefiigten Figuren (8-12) deutlich die Phasen der Herrichtung 
eines solchen Sternfilters an. Dieses Filter wird in den T ric h t e r 
eingelegt und der Trichter auf eine Flasche, welche die durchlaufende 
Flussigkeit, das F i It rat aufzunehmen hat, aufgesetzt. Sitzt der dazu 
benutzte Glas· oder Porzellantrichter zu fest auf dem Hals der Flasche, 
welche das Filtrat aufnimmt, auf, so werden wir bald merken, dass 
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die Fliissigkeit langsam und immer langsamer abtropft, weil die in der 
Flasche befindliche atmospharische Luft nicht entweichen kann, und 
gegen die von oben herablaufende Fliissigkeit druckt, so dass der Ab
lauf sich immer mehr und mehr mindert. Wir werden daher gu t tun 
bei jeder Filtration zwischen die Trichterwand und den Flaschenhals 
ein Stiickchen Bindfaden oder Filtrierpapier 
einzuklemmen, wodurch der atmospharischen 
Luft aus der Flasche der Weg ins Freie ge
bahnt und ein s c h nell ere s Filtrieren er
maglicht wird. Atzende Laugen und Sa u r e n 
wurden das Filtrierpapier angreifen und ver
wenden wir deshalb zur Filtration derselben 
feinfadige Glaswolle oder Asbest, welche 
von den Sauren und Laugen nicht ange- Fig. 13. Tenakel. 

griffen werden. Haufig genugt zur Klarung 
von Fliissigkeiten das sugenannte K 0 Ii ere n oder D u r c h s e i hen, zu 
welcher Arbeit man Koliertiicher oder K 0 I a tor i en aus Leinwand 
oder FIaneil benutzt, welche auf ihrer Zeugfaser die ungelasten Karper 
zuriickhalten; das Kolieren geschieht am zweckmassigsten mittelst Auf
legens des Kolatoriums auf einen Halter, 'das sogenannte Ten a k e I, 
an dessen Stiften das Kolatorium befestigt wird (Figur I3). 

Eine andere Art der Klarung geschieht durch das De k ant i ere n, 
bei welcher Operation durch Absetzenlassen und Abgiessen der klaren 
Fhlssigkeit eine Scheidung der unlaslichen Teile von flussigen Bestand
teilen erfolgt. Dieses Dekantieren wird namentlich beim S chi a m men 
und beim P r a zip it i ere n ailgewandt. Des Schlammens bedient man 
sich zur Erzielung sehr fein verteilter, oder fein gepulverter Substanzen; 
so wird auf der lnsel Rugen die dort gewonnene rohe Kreide fein 
gemahlen, und dann in grossen Bassins mit Wasser geschlammt; die 
fein verteilte Kreide setzt sich dabei zu Boden, wird durch Zufluss 
immer neuen Wassers gewissermassen fein gemahlen und durch De
kantieren vom Wasser befreit, urn dann als Schlammkreide ihren 
weiteren Weg zu uns anzutreten. 

Das P r a zip it i ere n wenden wir nur selten selbst an; wir ver
stehen darunter das Ausfallen von Stoffen aus ihren Lasungen ver
mittelst chemischer Agenzien durch Wechselzersetzung in Form von 
sehr feinen Pulvern. Die chemischen Fabriken bedienen sich deselben, 
um z. B. aus einer Lasung von Marmor in Salzsaure durch Zufiigen 
einer Sodalasung ein hochfeines Pulver (subtilissime) auszuscheiden, 
zu p r a zip i tie r en, namlich das Calcium carbonicum praecipitatum; 
den Niederschlag selbst bezeichnet man als Prazipitat, welches von der 
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iiberstehenden Flussigkeit durch Dekantieren getrennt und durch wieder
holtes Au s was c hen mit reinem Wasser gereinigt wird. 

Lektion ro. 

Kristallisation. Kristallwasser. Mutterlauge. losung. 
Absorption. 

Nicht immer stellen die ausfallenden KOrper so fein verteilte Pulver, 
wie das Calcium carbonicum praecipitatum dar, namentlich dann nicht, 
wenn der betreffende neugebildete Korper eine be s tim m t e For m 
anzunehmen bestrebt ist, die man als seine Kristallform bezeichnet. 
Die Bildung dieser Kristallform ist stets davon abMngig, dass sich 
der betr. feste Korper in LOsung befindet, d. h. dass er durch eine 
losungsfahige Flussigkeit in die fliissige Form iibergefUhrt ist. Bei in 
Wasser loslichen Korpern nehmen haufig gewisse Mengen des Wassers 
an der Bildung der Kristalle teil und diese sich stets gleichbleibenden 
Wassermengen nennen wir Kristallwasser. Das Kristallwasser ist 
die wesentliche Bedingung zur Ausbildung der Kristallform, denn beim 
Verlust desselben, durch Warme z. B., verliert der betreffende kristalli· 
sierte Korper vollstandig die Form, er zerfallt oder verwittert, 
ja er verliert sogar. wenn er farbig war, mit dem Kristallwasser seine 
Farbe, und wir wollen uns schon hier merken, dass wir auf Grund 
dieser Tatsachen aile kristallinischen Chemikalien wie Soda, Eisenvitriol 
u. a. gut verschlossen und kl1hl aufbewahren, damit nicht durch Ver
wittern ein Zerfall der Kristalle eintritt. Bei einzelnen Chemikalien 
kristallinischer Form liegt uns daran, ein mOglichst feines Kristall m e h 1, 
ein kristallinisches Pulver, herzustellen, welchen Zweck man durch 
fortwahrendes Ruhren der die betreffenden Salze gelost enthaltenden 
Flussigkeit ierreicht, wodurch die Bildung grOsserer Kristalle gestOrt 
und ein feines Kristallmehl ausgeschieden wird. Dieser Operation be· 
dient man sich namentlich beim Alaun und Kaliumchlorat, dessen feines 
Mehl durch eine derartige gestorte K r i s tall i 5 a t ion erzielt wird. 
Ein letzter T eil der Kri5talle liefernden Flussigkeit scheidet keine Kristalle 
mehr aus, sondern bildet eine Art konzentrierter Sole oder SalzlOsung, 
die man :a15 Mutt e rl aug e bezeichnet; wir begegnen einer 501chen 
in der als Kreuznacher Mutterlauge bekannten FIQssigkeit, die als eine 
stark salzhaltige Lauge zu Badezwecken vielfach Verwendung findet. 
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Wird eine salzhaltige Losung mit einer genugenden Menge des 
betreffenden Losungsmittels versetzt, so hort die Fahigkeit des Aus
kristallisierens auf und wir haben es dann mit einer einfachen Los u n g 
zu tun, die durch Zusatz von so viel Salz, dass selbiges von der 
FlUssigkeit nicht weiter gelost wird, zu einer g e sat t i g ten Losung 
wird, aus der, namentlich beim Erkalten, wieder Salzkristalle sich ab
scheiden. 

Hatten wir es hier mit einer Auflosung von festen, kristallisier
baren Substanzen in Flussigkeiten zu tun, so mussen wir auch der 
Auflosung von luft- oder gasformigen Korpern in Flussigkeite~ 
hier erwahnen. Die atzende Salzsaure, welche durch Einwirkung von 
SchwefeIsaure auf Kochsalz erzeugt wird, ist ein gasformiges Produkt. 
Dasselbe wird in Wasser eingeleitet, von diesem aufgezehrt oder a b
sorbiert und stellt dann in dieser Losung die vielgebrauchteSalzsaure 
des Handels dar. Ebenso ist unser Salmiakgeist eine durch Absorption 
von gasformigem A mmoniak in Wasser hergestellte Losung (L i quo r 
Ammonii caustici) und die kunstlichen Mineralwasser stellen salzhaltige 
Losungen dar, welche mit gasformiger Kohlensaure gesattigt sind; 
durch Anwendung von Warme kann das absorbierte gasformige Pro
dukt wieder ausgetrieben werden. 

Lektion II. 

Destillation. Sublimation_ 
Wenn auch die in dieser Lektion angefuhrten Arbeiten speziell 

von uns Drogisten selbst nur noch wenig ausgefUhrt werden, da die 
chemische Grossindustrie, unterstGtzt durch die Macht des Grosskapitals, 
die gangigsten Praparate pharmazeutischer wie auch technischer Art 
in ihr Rayon mit einbezogen hat, so dass selbst in der Apotheke nur 
noch eine verschwindend kleine Anzahl derartiger Praparate selbst 
hergestellt wird, so wollen wir doch den jungen Fachgenossen mit der 
Art und Weise einiger Fabrikationsarten bekannt machen, damit er 
eine Vertiefung seiner allgemeinen Bildung erreicht und gegebenen
tails uber das Wesen der; fertig bezogenen Praparate Auskunft zu 
geben vermag. 

Wir wollen da bei einer in der Grossindustrie sehr wichtigen 
Manipulation, der Des till a t ion, anfangen. Zu dem Zwecke miissen 
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wir auf das in der Lektion 7 bei dem Kapitel "Warme" Gesagte zuriick
kommen: Die Warme dehnt aile K5rper aus. Diese Ausdehnung ist 
bei sehr starker Warmeverwendung, beim Kochen eine derartige, dass
durch dieselbe Fliissigkeiten fein verteilt in Dampfform der Luft zu
str5men, dieselbe mit ihrem Dunste erfiillend, welcher in Form von 
Tropfen sich durch Abkiihlung verdichtet. Wird Brunnenwasser in 
einem Kochtopf stark erhitzt, so werden wir finden, dass das Wasser 
bei einem bestimmten Thermometergrade, dem Siedepunkt, der bei 
Celsius mit 100, bei Reaumur mit 80 bezeichnet ist, dampff5rmig dem 
Gefass entsteigt, und an einem daraufgedeckten Deckel in Tropfen· 
form sich sammelt. Der kiihlere Deckel hat das dampfformige Wasser
auf sich verdichtet, und wenn wir nun dieses neu erzeugte Wasser 
mit chemischen Reagenzien priifen, so werden wir finden, dass das. 
selbe absolut nicht reagiert, d. h. es enth1l.lt keine Stoffe und Bei
mengungen mehr, wie wir solche in dem gew5hnlichen Brunnenwasser 
vorher nachweisen konnten. Diesen V organg der Uberfiihrung von 
fliissigen K5rpern durch Erhitzen in Dampfform und der Wieder
verdichtung durch Abkiihlung bezeichnen wir als Destillation, und 
wir haben an dem Beispiel des destillierten Wassers gesehen, dass
wir durch diese Destillation eine Reinigung des gew5hnlich durch 
Salze verunreinigten Wassers oder eine Befreiung desselben von den 
nieht fliichtigen Salzen erreichen. 

Zu Destillationen im gr5sseren Massstabe, wie zur Darstellung 
destillierter Wasser, destillierter weingeistiger Fliissigkeiten, fliichtiger 
Ole etc., werden sogenannte Destillierblasen, aus Kupfer oder Zinn 
gearbeitet, verwendet (Figur 14). 

Eine Destillierblase besteht aus der kupfernen Blase a, dem 
zinnernen Helm b p, und dem Kiihler oder Kiihlgef1l.ss f g, mit dem zinnernen 
Kiihlzylinder e. Der letztere hat eine verschiedene Einrichtung. Er 
ist entweder ein Schlangenrohr, oder er bildet ein zylindrisches Hohl
gef1l.SS mit Deckel (Fig. 2 e), urn ihn nach Bediirfnis bequem 5ffnen 
und reinigen zu k5nnen. 

Die Blase steht entweder in einem besonderen Blasenofen mit 
dem Feuerungsraum c, dem Rost r und dem Aschenloch d, oder, 
wenn die zu destillierenden Fliissigkeiten unterhalb des Kochpunktes 
des Wassers kochen, im Wasserbade oder Dampfbade. Die Fugen 
bei q und p werden entweder mit einem derben Kitt aus Leinmehl, 
Mehl und Wasser, oder durch Zwischenlegen eines Pappringes und 
durch Verschraubung geschlossen. 

In 1l.hnlicher Weise werden die fliichtigen Riechstoffe aus ver
schiedenen Pflanzenstoffen durch Destillieren mit Wasser ausgezogen 
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und durch Abtrennen von dem Wasser als atherisehe Ole gewonnen. 
Haufig geniigt aber die einmalige Destillation nieht, urn ein Praparat 
zu erhalten, welches allen Anspriiehen an seine Reinheit entsprieht, 
und wird das erhaltene Destillat einer noehmaligen sorgfaltigen De
stillation unterworfen, die man dann als R e k t i fi kat ion bezeiehnet. 
So verlangen die feineren atherisehen Ole, wie Pfefferminz61 eine 
solche Rektifikation, ebenso wie aueh unser aus Kartoffeln gewonnener 
Spiritlls einer solchen Rektifikation unterworfen werden muss, urn 
ihn zum Spiritus Vin i r e c t i fi cat i ss i m us des deutschen Arzneibuches 

Fig. '4. DestilJi e rapparat au s Blase , H elm und Kiihlfass bestehend. 

zu machen. Uberall spielt bei diesen Operationen das Thermometer 
eine grosse Rolle, urn den richtigen Zeitpunkt namentlicli des Auf
h6rens der Destillationsarbeit festzustellen. SpezieJl ist das der Fall, 
wenn die e i n z e I n en Bestandteile aus Gemisehen verschiedener 
fliissiger K6rper gesondert aufgefangen werden sollen, wie dies bei 
der fraktionierten Destillation (z. B. beim Rohpetroleum) der 
Fall ist. 

Eine Abart der DestilIation bildet die sogenannte Sub Ii mat ion, 
deren sieh die Indu~trie zur Reingewinnung der flilchtigen Stoffe aus 
festen Substanzen bedient ; die Sublimation besteht in einer Ver
dampfung der betr. fest en K6rper und darauffolgender Verdiehtung 
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durch Abkiihlung der Dampfe zu einem festen Karper. So wird 
der Kampfer aus den Zweigen des Kampferbaumes, Quecksilbersublimat 
durch Sublimation eines Gemisches von Quecksilbersulfat und Koch
salz, Schwefelblumen durch Sublimation des Schwefels, aus dem 
Benzoeharz die darin enthaltene fliichtige Benzoesaure durch Sub li
m a ti 0 D gewonnen. 

Lektion I2. 

Schmelzpunkt. Erstarrungspunkt. Kaltemischungen. 
Abdampfen. 

Die Warme dehnt nicht nur die Karper aus, und bringt dieselben 
bei starkerer Anwendung zum Verdampfen, sondern sie verandert auch 
noch in anderer Weise die For m der Karper, indem sie z. B. feste 
schmelzbare Karper in ~ine fliissige Form iiberfiihrt, d. h. dieselben 
schmilzt. DerPunkt oder Thermometergrad, bei welehem soleh 
ein fester Karper in den fliissigen Zustand iibergeht, bei welehem er 
schmilzt, wird als S c h mel z pun k t bezeichnet, wahrend man den 
Punkt, bei welchem ein fliissiger Karper dllrch Anwendung von Kalte 
erstarrt oder fest wird, den Erstarrungspunkt nennt. Die Er
mittelung beider Punkte - Schmelzpllnkt wie Erstarrungspunkt, ist 
haufig fiir uns von grosser Wichtigkeit, da die Reinheit und Giite 
vieler Waren von der Bestimmung derselben abhangen. Erwahnen 
wollen wir noch einer allerdings wohl selten bei uns vorkommenden 
Arbeit, der Herstellung sog. K a I tern i s c hun gen. Wenn wir Z. B. 
et:was Natriumsulfat (Glaubersalz) in einem Gefass in Wasser losen, so 
werden wir bald eine kolossale Abkiihlung an dem Gefass wahrnehmen, 
welche darauf beruht, dass das Natriumsulfat zu seiner Lasung in 
Wasser eine ganze Portion Warme gebraucht, welche dem Wasser 
entzogen wird und dadurch eine Abkiihlung herbeifiihrt. Noch energi
scher wirkt ein Zusatz von Salmiaksalz zur Natriumsulfatlosung. 

Auf cler Anwendung von Warme beruht auch eine Manipulation, 
der man sich zur Erzielung konzentrierter Lasungen von Pflanzen
ausziigen, Salzen etc. bedient, das ist das A b dam p fen, welches ent
weder iiber freiem Feuer geschieht, oder besser im sogenannten 
Dam p fb ad e. Dieses letztere, friiher auch Mar i e n bad genannt, be
steht aus einem Wasserbehalter (Kessell, in welchen mittelst Ringen 
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ein verzinntes kupfernes oder porzellanes Einsatzgefass (Schale) ein
gehangt ist, welches die abzudampfende Flussigkeit aufnimmt. Dieselbe 
wird mit der Zeit auf die gleiche Temperatur gebracht, wie sie das 
im Kessel kochende Wasser aufweist, und wir erreichen dadurch ein 
Verdunsten der betr. Flussigkeit unter Vermeidung zu starker Erhitzung 
respektive jedes Anbrennens, wie solches beim Kochen uber freiem 
Feuer nicht ausgeschlossen ist. 

Lektion 13. 

Spezifisches Oewicht. 
Bevor wir die in den vorhergehenden Kapiteln besprochenen 

physikalischen Vorgange verlassen, wollen wir uns mit einer haufig in 
der Praxis vorkommenden Arbeit bekannt machen, namlich mit der 
Bestimmung des spezifischen Gewichtes. Zumeist wird uns in 
un serer Praxis nur das spezifische Gewicht von Flussigkeiten inter
essieren; wir muss en z. B. das spezifische Gewicht der Schwefelsaure 
und anderer Sauren, der verschiedenen Laugen, des Spiritus, der 
Ather feststellen, um daraus zu ersehen, ob die betreffenden Praparate 
von der vorgeschriebenen Starke sind. Zu dem Zwecke der Be
stirn mung des spezifischen Gewichtes werden in eine Flasche 100 g 
Wasser genau eingewogen, und die Hohe des Wassers wird durch 
einen Strich markiert. Man fullt sodann die yom Wasser entleerte 
Flasche bis zu dem gekennzeichneten Strich mit der zu bestimmenden 
Flussigkeit und wiegt deren Menge. Man findet nun das spezifische 
Gewicht der betreffenden Flussigkeit, indem man mit der Gewichts
zahl des Wassers in die Gewichtszahl der betr. Flussigkeit dividiert. 
Die Menge Wasser wog 100 g, dagegen fullt denselben Raum eine 
Gewichtsmenge von 183 g Schwefelsaure aus, so erweist sich dann das 
spezifische Gewicht der Schwefelsaure = 1,83; denn 100/183 = 1,83 
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Mit Weingeist gefUllt, wiirde die Gewichtsmenge, welche die er
wahnte Flasche fasst, nur 83 g ausmachen; danach stellt sich das 
spezifische Gewicht des Weingeistes auf 0,83, denn 100/83 = 0,83 

o 
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Bei dem Fullen dieses Flaschchens mit dem Wasser oder einer 
anderen Flu5sigkeit gebe man wohl darauf acht, dass der ganze 

innere Haum desselben vollstandig gefullt sei, dass 
also keine Luli:blase zuruckbleibe, oder sich eine 
solche beim Einfullen des Stopfens bilde, dass auch 
an der ausseren Flache des Flaschchens und seines ' 
Stopfens nichts von der Flussigkeit haften bleibe. 
Lasst man diese Punkte unbeachtet, so erhalt man 
ein fehlerhaftes Resultat. Ferner adhariert der 
Flussigkeit, welche man eingiesst, stets etwas Luft, 
welche in der Ruhe sich zu Blaschen ansammelt, 
die aufwarts steigen und sich unter dem Halse des 
Flaschchens sammeln. Auch diese Blaschen mussen 
entfernt werden. Wollen sie nicht durch Neigen des 
Flaschchens in den Flaschenhals aufsteigen, so muss 
man ihre Adhasion zum Glase mit Hilfe eines ge
krummten Platindrahtes storen und sie zum Steigen 

Fig. IS. veranlassen. 
Form eines Glas· Mit anderen Worten: das spezifische Gewicht 
flaschchens im Ver- von Flussigkeiten findet man durch den Vergleich 
ticalschnitt zur Be-
stimmung des spez. der Gewichtszahl einer gewissen Menge der be-

Ge w. treffenden Flussigkeit mit einer gleich grossen Menge 
Wassers; oder es ist das spezifiscbe (iewicbt die

jeoige Zabl, welcbe aogibt, urn wie viel scbwerer eioe bestirnrnte Raurn
rneoge eioes Korpers ist als eioe gleicbgrosse Raurnrneoge Wasser. Die 
Zahl des spezifischen Gewichtes ist also eine ve r g 1 e i c hen de; sie 
nimmt stets Bezug auf eine gleich grosse R au m men g e Wassers, dessen 
spezifisches Gewicht als I respektive als 1,000 angenommen ist. Je 
dichter eine solche Flussigkeit ist, um so grosser, je dunner, urn so 
geringer wird ihr spezifisches Gewicht sein, und man hat auf diese Tat
sache hin Instrumente konstruiert, sogenannte A r ao mete r oder Dichtig
keitsmesser, welche zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes von 
Flussigkeiten dienen (Figur 16, 17). Diese Araometer bestehen aus einem 
Glaszylinder, welcher die zu wagende Flussigkeit aufnimmt, sowie aus 
einer Senkspindel, die eine oben geschlossene, nach unten bauchartig 
erweiterte Glasrohre darstellt, deren unteres Ende mit Quecksilber be
schwert ist, wodurch die SenkspindeJ in der Fltissigkeit schwimmend er
halten wird. Diese Senkspindel wird nun urn so tiefer in die Flussigkeit 
eintauchen, je dunner oder spezifisch leichter und urn so weniger tief, je 
dicker oder spezifisch schwerer die Flussigkeit ist. An einer an der 
Senkspindel angebrachten Skala sind die ver~chiedenen Dichtigkeitsgrade 
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in Gewichtszahlen angegeben, so dass man durch einfaches Ablesen der 
Zahl an der Oberflache der FlUssigkeit das spezifische Gewicht der 
betr. Flussigkeit feststellt. Stets ist bei diesen Bestimmungen des spe
zifischen Gewichtes Riicksicht zu nehmen auf die Temperatur oder 
Warmegrade, da die Warme, wie wir ja wissen, die K6rper ausdehnt. 
Es ist deshalb eine sogenannte Normaltemperatur von IS° C vor
geschrieben, in welche die Temperatur der betr. zu wagenden FlUssig
keit umgerechnet werden muss. 
FUr einzelne bestimmte Flussig
keiten, so fUr Sauren, Laugen 
und Glyzerin, gelten bezuglich 
der Starke eigene Handels· Usan-
cen, indem dieselben nach soge· 
nannter Beaumescher Skala ge
handelt werden, deren Grade 
bestimmten spezifischen Ge
wicht:;zahlen entsprechen. So 
entspricht z. B. die rohe Schwefel-
saure von 66° Beaume einem 
spezifischen Gewicht von 1,830, 

das offizinelle Glycerinum pur. 

6 

soo \,nou 

1,200 

b 

1.!lOU 

alb. von 28° Beaume einem spe- 1,00 ' 

zifischen Gewicht von 1,235, eine 
Natronlauge von 40° Beallme 
einem spezifischen Gewicht von 

1,375' 
Zu diesen Araometern 

gibt es Tabellen, welche die 
betr. Grade mit den Zahlen des 
spezifischen Gewichtes verglei
chen. 

A a B 

c 

c 

Fig. 16. 

Araometerspindeln. 

Fig. '7. 

Alkoholometer 
mit Thermometer. 

Eine besondere Wage zur Ermittelung des spezifischen Gewichtes 
hat der Physiker M 0 h r eingerichtet. Die sogenannte M 0 h r sche 
Wage hangt an einem Stativ und hat einen Balken, dessen eine Halfte 
von der Mitte des Drehpunktes bis zur Mitte des Aufhangepllnktes 
genau in 10 gleiche Teile, markiert durch Feileinschnitte, geteilt ist. Diese 
Einschnitte sind vom Drehpllnkte aus anfangend mit 1 bis 10 numeriert. 
Der Glaskorper, zllgleich ein kleines Thermometer, hangt an einem 
ca. 12 em langen feinen Platindrahte. Dazu ist eine Art Laufgewichte 
aus Draht, samtlich in einen spitzen Winkel gebogen, gegeben, darunter 
zwei Exemplare a, von denen ein jedes gerade so schwer ist, wie das 
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durch den Glaskorper verdrangte Wasser; ein zweites Exemplar b ist 
'/'0 so schwer wie a, ein drittes Exemplar c 'ho so schwer wie b. 
Beim Gebrauch wird die Tara des Glaskorpers, durch ein bereits be
kanntes Gewicht oder ein fur dies en Zweck bestimmtes Taragewichts
stuck besorgt, der Glaskorper in die gegebene Fliissigkeit eingesenkt, 

Fig. 18. 

und nun von jenen winkelig gebogenen Drahten oder Laufgewichten, 
mit den grosseren anfangend, in die Feilschnitte gehangt, bis das Gleich
gewicht hergestellt ist. Ware das spezifische Gewicht einer Fliissig
keit gleich dem des Wassers, so wiirde das Gleichgewicht durch Auf
hangen des Drahtes a an dem Haken, an welch em der Glaskorper 

J ,492 Chloroform. 

0,833 Weingeist. 

Fig. 19. 

hangt, hergestellt sein. Ware das spezifische Gewicht der Flussigkeit 
= 1,843, so wurde der erste Draht a am Haken, der andere Draht a 
in dem Feileinschnitte 8, der Draht b in dem Feileinschnitte 4, der 
Draht c in dem Feileinschnitte 3 hangend das Gleichgewicht der Wage 
herstellen. Man liest also das spezifische Gewicht nach der Reihenfolge 
der Schwere der Drahte von dem Wagebalken ab, indem der erste 
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Draht am Raken 1,000, der andere Draht a die erste, der Draht b die 
zweite, der Draht c die dritte Dezimalstelle angibt. Kommen zwei der 
Drlihte in einen Feileinschnitt, so wird der kleinere an den grosseren 
Draht gehll.ngt, zu welchem Zwecke die Drlihte an ihren Schenkelenden 
hakenformig gebogen sind. Vorstehende, durch Abbildung erlll.uterten 
Beispiele geben genfigend die Weise an, wie man das spezifische Ge· 
wicht a bzulesen hat. 

Hin und wieder findet man die Nichols,onsche Senkwage oder 
vielmehr eine Senkwage nach Nicholsonschem Prinzip konstruiert. 
Sie besteht aus einem unten durch Quecksilber beschwerten hohlen 
Glaskorper, welch em oberhalb ein Glasstab oder ein starker Platin· 
draht mit einer Marke eingeschmolzen ist. Der Platindraht trligt eine 
kleine Schale s von Glas oder Biech, auf welche man Gewichte legt, 
bis die Wage bis zu jener Marke in die gegebene Flfissigkeit einsinkt. 

Eine schwierige Bestimmung ist die des spezifischen Gewichtes 
von festen Korpern; dieselbe grfindet sich auf das sogenannte 
Archimedessche Gesetz, nach welchem ein jeder Korper beim Ein· 
tauchen in eine Fliissigkeit soviel an Gewicht verliert, als die Menge 
der Flfissigkeit wiegt, weJche er verdrlingt. Durch eine geeignete 
Wage ermittelt man die Gewichtsmenge, welche ein in Wasser unter· 
getauchter Korper verliert und berechnet sein spezifisches Gewicht, 
indem man mit dieser Verlustmenge in das absolute Gewicht des betr. 
Korpers dividiert. Einfacher noch ist die Bestimmung des spezifischen 
Gewichtes, wie soJche das deutsche Arzneibuch bei der PrUfung des 
gelben Wachses angibt. Nach dies em wird durch Mischen von Wasser 
mit Weingeist eine Flfissigkeit hergestellt, in welcher das gel be Wachs 
schwebend erhalten wird; das spezifische Gewicht dieser das Schweben 
ermoglichenden Flfissigkeit ist nlimlich gleich dem spezifischen Gewicht 
des schwebenden Korpers, des Wachses selbst, und llisst sich so ohne 
komplizierte Apparate eine schnelle spezifische Gewichtsbestimmung 
fester Korper ausfiihren. Fiir spezifisch schwerere Korper dient ein 
Gemisch von Glyzerin oder Zuckersirup mit Wasser zur Ausfiihrung 
der Gewichtsermittelung nach obiger Art. 

Lektion I4. 

Einleitung in die Chemie. 
Nachdem wir bisher uns moglichst grfindlich fiber die Vor· 

kommnisse im praktischen Dienst unseres Faches und fiber die in das 
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Gebiet fallen den physikalischen Fragen informiert haben, wollen wir 
nunmehr die bisher noch wenig berucksichtigten chemischen Fragen 
in den engeren Kreis unserer Lerntatigkeit ziehen. Die Chemie ist 
eine Wissenschaft, welche uns lehren soli, unsere Aufrrierksamkeit auf 
die V organge in der N atur zu richten. Wenn wir zum ersten Male ein 
chemisches Laboratorium betreten, so werden uns die vielen dort auf
gestellten Apparate furchtbar imponieren; wir werden den Laboranten, 
welcher durch Vermischen zweier farblosen Fliissigkeiten - Natron
lauge und Phenolphtalein, einem Teerfarbstoff - eine blutrote Losung, 
welcher aus fade schmeckender Starkelosung durch Kochen mit einer 
Saure einen siissschmeckenden Zuckersaft vor unseren Augen herstellt, 
als einen Hexenmeister ansehen und seine Zauberkunst gebiihrend be
wundern. Was aber sind all diese unserem Menschenverstand so im
ponierenden KunstIeistungen gegeniiber dem erhabenen Walten der 
Natur, wo jeder Tag mit seinem neuen Leben uns Leistungen der
selben darbietet, wie sie das bestgeleitete Laboratorium nie fertig 
bringen kann. Leben ist Arbeit! Jeder Atemzug des neugeborenen 
Menschen, jedes Aufspriessen eines neuen Pflanzenhalmes sind Iebendige 
Zeugen der nie rastenden Tatigkeit der Naturkraft, die in der chemi
schen Umwandlung der Naturstoffe geradezu Wunderbares leistet, und 
deren Tatigkeit eben Leben, deren Nichtbetatigung das Sterben bedingt. 
Bei jedem Atemzuge, den wir tun, sehen wir diese Naturkraft betatigt 
und zwar in chemisch nachzuweisender Art. Beim Atmen pumpen 
un sere Lungen aus der uns umgebenden atmospharischen Luft, 
welche aus Sa u e r stoff und S tic k s t 0 ff besteht, den zur Unterhaltung 
des Lebens Ilotwendigen Sauerstoff, der deshalb auch als Lebensluft 
bezeichnet wird, hera us , und fiihren denselben unserem Elute zu, 
welches dadurch erfrischt und zum Stoffwechsel angeregt wird. Dass 
wir dieser Erfrischung bediirfen, bemerken wir am besten, wenn wir 
einer langeren Abend-Sitzung in einer grosseren Gesellschaft beige· 
wohnt haben, in der die Atmung so vieler Personen, das Brennen so 
vieler Lichter den Sauerstoff uns arg verkiirzt huben. Atmung sowohl 
wie Verbrennung bediirfen dieser Lebensluft, beide Arbeiten konnen 
gut nul' geleistet werden, wenn der notige Sauerstoff uns zur Ver
fiigung steht. Weshalb werden die Grossstadter vom Arzt im Sommer 
auf das Land oder in das Gebirge geschickt, wenn die blassen Gesichter 
einen Krafteverfallanzeigen? Nur, urn ihnen Gelegenheit zu geben, aus 
der durch Rauch noch nicht verdorbenen Landluft den reinen Sauer
stoff in gross en 2iigen einzuatmen und dadurch das Blut aufzufrischen 
und mit dunklerer Farbe zu versehen. Warum sorgen wir dafUr, dass 
unsere Of en guten Zug haben? Nur urn der brennenden Kohle eine 
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geniigende Menge Sauerstoff aus der Luft zuzufiihren, damit dieselben 
nicht bloss glimmen, sondern mit heller Flamme verbrennen. Das 
erste Erfordernis zu einer gedeihlichen Atmung und zu einer griind
lichen Verbrennung ist also das Vorhandensein einer geniigenden Menge 
von Sauerstoff. 

Der Sauerstoff, yom Chemiker als Oxygenium oder mit dem 
Symbol 0 bezeichnet, ist also ein sehr wichtiger und wert voller 
Stoff. Seine Darstellung 
geschieht aus reinem Ka
liumchlorat oder einer 
Mischung von Kalium· 
chlorat mit Mangansuper· 
oxyd (Braunstein), indem 
man in einen voIlig trocke· 
nen, 12 - IS em langen 
und ungefahr 1,5 em 
wei ten Probierzylinder ca. 
2 g Kaliumchlorat gibt 
und auf den Zylinder mit 
Hilfe eines gut weichge· 
driickten Korkes ein S· 
for mig gebogenes Glas
rohr setzt. Es ist wesent
lich, sich genau nach der 
vorstehenden Anweisung 
zu richten. Diesen Appa- Fig. 20. 

rat befestigt man in einer 
feststehenden Klemme (Fig. 20). Es ist wohl zu beachten, dass das schmel
zen de Kaliumchlorat mit dem Korken, welcher brennbar ist, in keine 
Beriihrung komme! Nun wird das Salz nach geschehener Vorwarmung 
massig erhitzt. Es schmilzt und die Sauerstoffentwickelung geht vor 
sich. Sobald man annehmen kann, dass der Zylinder mit Sauerstoff 
gefiillt istr und Sauerstoff aus dem Glasrohre ausstromt, nahert man der 
Offnung des Glasrohres ein glimmendes Holzstabchen (abgebranntes 
Ziindholz) oder den glimmenden Docht einer Kerze, worauf sich die· 
selben sofort entziinden und mit helileuchtender Flamme verbrennen. 

Das Sauerstoffgas kann man in Flaschen auftangen und sammeln. 
Der Chemiker benutzt dazu eine pneumatische Wanne, ein offenes 
Gefass u mit einer Bank b aus B1ech, welche ein Loch hat, in welches 
die Miindung des Gasleitungsrohres eingeschoben werden kann. Die 
nachstehende Abbildung geniigt zur Erklarung dieser Vorrichtung. Das 
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entwickelte Sauerstoffgas steigt aus der Miindung des Gasleitungsrohres 
in dem Wasser, womit der iiber diese Miindung gesteIIte Glaszylinder c 
gefiiIIt ist, auf warts , verdrangt das \Vasser und fiiIIt endlich den 

Fig. 21. Pneumatische Wanne mit Wasser gefiillt. 

Zylinder (Rezipient) an. Bd vorsichtiger Manipulation kann auch ein 
Waschbecken und eine gewohnIiche Flasche zu demselben Zwecke 
dienen. 1st jener Glaszylinder mit Gas gefiiIIt, so schliesst man seine 

Offnung noch unter dem Wasser
niveau mit einer Glasplatte und 
steIIt ihn aufrecht bei Seite. Die 
mit Gas gefullte Flasche schlie sst 
man in gleicher Weise mit einem 
Kork oder besser mit einem Gummi
stopfen, welchem ein Ventil ein
gesetzt ist. 

Eine Verbrennung erfolgt im 
Sauerstoffgase stets mit grosserem 

Fig. 22. Fig. 23. Glanze und unter Entwickelung 
grosser Hitze. Senkt man ein Stiick 

brennenden Wachsstock mit Hilfe eines Drahtes in eine Flasche mit 
Sauerstoffgas, so brennt es mit starkem Lichtglanze. Hebt man es 
wieder heraus, blast die Flamme aus und senkt die Kerze mit glimmen
dem Dochte wieder in den Sauerstoff, so entziindet sie sich aufs Neue. 
In gleicher Weise verbrennt ein in Sauerstoff eingesenktes kleines Stuck 
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brennender Schwefel darin mit lebhaft blauroter FIamme zu schwefliger 
Saure, S02, einer Gasart. 

Bis zum Gliihen erhitzter diinner Eisendraht (diinnster Klavier
draht) hart in atmospharischer Luft auf zu gliihen, in Sauerstoff einge
senkt verbrennt er unter lebhaftem Funkenspriihen zu Eisenoxyd, 
welches zu kleinen Kiigelchen schmelz end, niedertropft und eine so 
hohe Temperatur hat, dass die Kiigelchen unter Wasser fortgliihen 
oder in den Boden der Flasche einschmelzen. Die~es Experiment ist 
in der Tat iiberraschend und glanzend. Zu seiner Ausfiihrung wickelt 
man den Eisendraht urn einen runden Stab (Bleistift) und macht ihn 
auf diese Weise zu einer Spirale. Das eine Ende derselben steckt man 
in einen Kork. an das andere Ende spiesst man ein Stiickchen Ziind
schwamm auf. Diesen brennt man an und senkt die Spirale in die 
Flasche mit Sauerstoff. 

Lektion IS. 

Atmung und Verbrennung. 
Atmung und Verbrennung bediirfen beide, wie wir so eben gelernt 

haben, des Sauerstoffs. beide Vorgange erzeugen aber auch als Pro
dukte ihrer Tatigkeit dieselbe giftige Luftart, das Kohlendioxyd, 
welches schlechtweg als Kohlensaure bezeichnet wird. In Wasser ge
leitet, verliert die Kohlensaure ihre giftigen Eigenschaften fast ganz, so 
dass wir dieselbe in Gestalt von kohlensauren Mineralwassern als Er
frischungsmittel gebrauchen. Unsere Brausepulver stellen ein Praparat 
zur Erzeugung von Kohlensaure dar, indem dieselben in farbiger 
(blauer oder roter) Kapsel Natriumbikarbonat und in weisser Kapsel 
Weinsaure (Weinsteinsaure) enthaIten. Beim Zusammenschiitten beider 
Pulver in Wasser bemerken wir ein heftiges Aufbrausen, welches von 
der Kohlensaure herriihrt, die aus dem Natriumbikarbonat durch die 
Weinsaure gasfarmig frei gemacht worden ist. In der Selters- und 
Sodawasserfabrikation wird die Kohlensaure aus dem Magnesit, einem 
natiirlich vorkommenden Mineral, welches aus Magnesiumkarbonat be
steht, hergesteIlt, indem der fein gemahlene Magnesit in grossen Blei
kessein (Blei wird durch Schwefeisaure nicht oder nur wenig ange
griff en) mit \Vasser angeriihrt wird. Durch den Zufluss von Schwefel
saure wird die im Magnesit enthaltene Kohlensaure freigeWlacht und 
durch Rohren durch sogen. W 0 u lffsche Flaschen geleitet, in denen 

Hoffschildt. 2. Aufl. 3 
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sie durch reines Wasser, Sodalosung und Kaliumpermanganatlosung 
gereinigt wird. Durch den eigenen Druck wird die Kohlensaure dar· 
nach in einem Gasometer aufgefangen, aus dem sie bei Bedarf durch 
Luftpumpen in den sogen. Mischungszylinder gepumpt wird, in welch em 
sie durch ein Rlihrwerk mit dem darin befindlichen Wasser bis zur 
voJligen Sattigung desselben vermischt wird. Leichter ist die Aus· 
filhrung der Entwickelung von Kohlensaure aus Natriumkarbonat 
(Soda) oder Kalziumkarbonat (am besten Marmor) und verdilnnter 
Schwefelsaure, resp. Salzsaure. In beiden Fallen wird gasformige Kohlen· 
saure entweichen, die man unter Wasser auifangt. N ehmen wir 

c 

Fig. 24. 

Apparat zur Kohlensaure 
entwickelung mit Trichter· 

rohr. 

statt des Wassers Kalkwasser, so werden wir 
sofort eine eintretende starke Trilbung wahr· 
nehmen, die sich bei weiterer Einleitung in 
einen weissen Niederschlag verwandeIt, den 
wir als Kalziumkarbonat (Calc. carbonic. praec.) 
kennen. Ganz dieselbe Erscheinung tritt ein, 
wenn wir in ein Gefass mit Kalkwasser an· 
haltend hineinhauchen, und lehrt uns dieser 
Vorgang, dass die von uns ausgeatmete Luft 
eben falls gasformige Kohlensaure enthalt. Woo 
her stammt nun diese Kohlensaure? Sie ist 
ein Verbrennungsprodukt, ein Produkt der 
energischen Lebenstatigkeit, die in der Ver
arbeitung der von uns unserem Korper zu· 
gefiihrten Nahrungsmittel ihren Ausdruck 
findet. Aile unsere Nahrungsmittel bestehen 
aus sogen. K 0 h len s t 0 ff verbindungen, die 
durch die Verdauungstatigkeit umgearbeitet 

werden in Blut·, Fett·, Fleisch· usw. bildende Stoffe, welche von unserem 
Korper zu seinem Aufbau zurUckbehalten werden, wahrend ein Teil 
des K 0 hie n s t 0 ff e s als UberflUssig abo resp. ausgeschieden wird und 
zwar in Verbindung mit einem Teil des verarbeiteten Sauerstoffes als 
gasformige K 0 h len s a ur e CO, (Stoffwechsel). Derselbe Vorgang ist 
bei jeder Verbrennung zu beobachten. Werden Kohlen unter dem 
Herde angezUndet, so bemerken wir liber den angeziindeten Kohlen 
eine blauliche Flamme, die durch Verbrennung einer giftigen Luftart, 
des Kohlenoxydgases, entsteht, welches die Ursache der friiher haufigen 
Vergiftungen durch zu zeitig geschlossene Of en klapp en bildete. Bei 
geniigendem Zuge (Luftzutritt) aber verbrennen die Kohlen voll· 
standig, nur eine Asche (die mineralischen Bestandteile) hinterlassend, 
wahrend sich ein giftiges, gasiges Produkt, die bei der Ausatmung er· 
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wahnte Kohlensaure, bildet, welche durch den Schlot in die Luft ent
weicht. 

Nun wlirde durch die Ausatmung der vielen Millionen Menschen 
und Tiere und durch die vielen Millionen von Feuerstatten die Luft zu 
einem wahren Giftkessel werden, wenn nicht die Weisheit der Natur 
daflir sorgte, dass die uns umgebende Luft von diesem giftigen Kohlen
sauregase wieder befreit und zur Einatmung tauglich gemacht wilrde. 

Wenn wir dem Lebensprozess der Pflanzen naher treten, wird 
uns das klar werden. 

Die Pflanzen bestehen aus einem unterirdischen und einem ober
irdischen Teile. Den unterirdischen Teil bildet die Wurzel, welche die 
Pflanze in dem Erdboden befestigt und aus derselben cler Pflanze die 
aufgelosten mineralischen oder stickstoffhaltigen Stoffe als Nahrung 
zufilhrt. Den oberirdischen Teil bildet der Stengel oder Stamm, an 
dem als seitliche Organe die Blatter sich befinden. Diesen Seiten
organen, den Blattern, fallt eine ungeheuer wichtige Aufgabe zu, die 
Luft von der in ihr befindlichen Kohlensaure zu befreien, 
und dieselbe gleichzeitig den Ernahrungszwecken der Pflanzen dienst
bar zu machen. Vermittelst ganz feiner Spaltiiffnungen in den Blattern, 
die gleichsam als Lungen der Pflanzen zu betrachten sind, atmen die 
Pflanzen die in der Luft befindliche Kohlensaure und die ebenfalls 
stets vorhandene Luftfeuchtigkeit (Wasser) ein und flihren dieselben 
·dem Saftstrome, welcher die ganze Pflanze durchstromt, zu. Unter 
Beihilfe des sogenannten Blattgriins und der warm end en Sonnenstrahlen 
geht nun hier eine hochinteressante chemische Arbeit vor sich, indem 
namlich die Kohlensaure in ihre beiden Bestandteile 
Kohlenstoff und Sauerstoff zerlegt wird, von denen der 
erstere zur Bildung von sogenannten Kohlenhydraten (Zellulose Starke, 
Zucker, Gummi) verwendet wird, wah rend der andere Bestandteil der 
Kohlensaure, der Sauerstoff, von den Pflanzen ausgeatmet und der 
Luft wieder zugeflihrt wird, wodurch dieselbe nun wieder atmungs
fahig gemacht wird. Welch wunderbarer Kreislauf hat sich da voll
zogen und vor allem, welche Flille von Weisheit birgt dieser hier nur 
kurz angedentete Umsetzungsprozess, ohne dessen Zutun in klirzester 
Zeit jedes Leben einfach authoren mlisste! 
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Lektion 16. 

Kohlens8ure, Luft, Wasser. 
Versuchen wir es nun einmal, uns das Wesen der im Naturhaus

halt eine so wichtige Rolle spielenden K 0 hIe n s a u re klar zu machen. 
Wie wir im vorhergehenden Kapitel gesehen haber., entsteht dieselbe 
aus kohlenstoffhaltigen Stoffen durch Verbrennen derselben, in· 
dem der Sauerstoff der Luft mit dem Kohlenstoff zu einem gas· 
formigen Korper sich verbindet. Der Chemiker bezeichnet den Kohlen
stoff als Carboneum und den Sauer stoff als Oxygenium und be
zeichnet diese beiden Stoffe als G run d s t 0 ff e oder E I e men t e, als 
Stoffe, welche ni c h t wei t e r zerlegt werden konnen, als Stoffe, welche 
den Korpern als Grundlage dienen. Er bezeichnet ferner die Kohlen· 
saure als eine c hem is c h eVe r bin dun g der heiden Elemente Kohlen· 
stoff(Carboneum) und Sauerstoff(Oxygenium) und gibt dieser chemischen 
Verbindung eine sogenannte c hem i s c h e For mel von der Form: CO,. 
Die atmospharische Luft, welche uns umgibt, besteht ebenfalls-;;~ 
zwei Grundstoffen oder Elementen, namlich dem uns jetzt schon be· 
kannten Sauerstoff und·dem ebenfalls gasformigen Stickstoff, als 
Nit r 0 g e n i u m von dem Chemiker bezeichnet. Aber im Gegensatze 
zur eng geschlossenen chemischen Verbindung, wie wir sie in der Luftart 
Kohlensaure (C02) kennen gelernt haben, die nicht ohne. wei teres ' in 
ihre beiden Bestandteile wieder auseinanderfallt, haben wir es bei der 
atmospharischen Luft mit einem blossen mechanischen Gemenge 
der beiden luftartigen Stoffe Sauerstoff und Stick stoff zu tun, 0 h n e 
dass sie sich chemisch vereinigen oder verbinden. Deshalb 
ist es uns auch erklarlich, dass wir den einen Teil, den Sauerstoff beim 
Atmen mechanisch hinauspumpen konnen, und dass die Zusammen· 
setzung eine - wenn auch relativ nur gering - doch immerhin wech
selnde ist. Dass diese Differenz in der Zusammensetzung eine im Verhalt· 
nis nur geringe ist, das liegt in dem von uns in voriger Lektion geschil
derten Vorgange der Regeneration und Reaktivierung des Sauerstoffes 
aus der Kohlensaure durch die Pflanzen. Die at m 0 s p h a r is c h e L u ft 
is tal s 0 nicht eine chemische Verbindung, sondern n u rei n m e c h a· 
ni s c he s Gem eng e der heiden Grundstoffe Sauerstoff und Stick stoff. 

Ganz anders wieder das Was s e r. Dem Laien fallt es schwer, 
das gewohnliche Wasser als eine chemische Verbindung sich vor· 
zustellen i und doch ist dies der Fall. Dem flussigen Wasser kann 
man nicht wie der atmospharischen Luft ein Teil seiner Bestandteile 
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so ohne weiteres entziehen, dazu geharen stark wirkende Krafte, wie 
wir einer solchen in der sogenannten Elektrolyse begegnen. Es erweist 
sich also das Wasser als eine regulare chemische Verbindung, 
aus den beiden Grundstoffen Wasserstoff (Hydrogenium) und dem 
uns schon bekannten Sauerstoff (Oxygenium) bestehendvon der 
~hemischen Formel H20. Durch den elektrischen Strom (Elektrolyse) 
lasst sich das Wasser in diese beiden Bestandteile zerlegen, und wir 
werden find en, dass keiner der beiden Bestandteile in seinen ausseren 
wie in seinen inneren Eigenschaften dem Verbindungsprodukt Wasser 
ahnelt. Die beiden Elemente sind namlich Luftarten, gasfarmig, wahrend 

o JT 

Fig. 25. Fig. 26. 

<las Verbindungsprodukt, das Wasser, fliissig ist. Wir wollen schon 
hier uns merken, dass bei der chemischen Verbindung die ein
zelnen Teilnehmer vollstandig ihre friiheren Eigenschaften verlieren 
und neue Karper mit vollstan dig neuen Eigenschaften sich 
hilden, wahrend bei einem mechanischen Gemenge (wie bei 
der Luft) die einzelnen Bestandteile vOllig unverandert bleiben und 
auch ausserlich einzeln nachweisbar bleiben. 

Die oben erwahnte Elektrolyse des Wassers geschieht durch eine 
gal v anisc h e Batte rie oder Sa u Ie (Fig. 25), we1che eine Verbindung 
mehrerer galvanischer Platten darstellt, indem man Plattenpaare von 
Kupfer und Zink iibereinander :schichtet und zwischen Kupfer- und 
Zinkplatte immer ein mit saurer Flussigkeit getranktes Stiick Tuch 
einschiebt. Die Endplatten werden als Pole bezeichnet, der Kupferpol 
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als negativer, derZinkpol als positiver. Die Endplatten derPole 
werden durch PlatindrAhte miteinander verbunden und dadurch ein 
bestAndiges Stromen der ElektrizitAt bewirkt. Bringt man die beiden 
PoldrAhte lin ein Gefiiss mit Wasser in der Art, dass ihre Enden in 
nicht zu grosser Entfernung voneinander abstehen, so wird am Ende 
des negativen Kupferpoles Wasserstoff (H)gasformig abgeschieden,. 
welches in der Glasrohre H (Fig. 26) aufsteigt, wahrend in cler Glas
rohre 0 der am positiven Zinkpole sich bildende Sauerstoff (0) eben
alls als Gas aufsteigt und das Wasser verdrangt. Wir sehen bei 

diesen V orgAngen, dass das entwickelte Wasserstoffgas (H) einen 
doppelt so grossen Raum einnimmt als das Sauerstoffgas und lernen 
daraus, dass das Was s e r eine chemische Verbindung von 2 Raum
teilen Wasserstoff und I Raumteil Sauerstoff darstellt und deshalb der 
Formel H 20 entspricht. 

Lektion 17. 

Chernie. 
Durch die in der vorigen Lektion gegebene ErklArung der unter

schiedlichen Eigenschaften von mechanischen Gemengen und chemischen 
Verbindungen sind wir, ohne es fast zu merken, in das Studium der 
Chemie selbst eingetreten. Denn wAhrend uns die Physik die 
Ausseren Eigenschaften der Korper, die Art ibres korperlichen Zu
sammenhaltes und der ausseren Gestaltsverlinderungen erkllirt, macht 
uns die Chemie mit den inneren, stofflichen Eigenschaften der 
Korper, mit ihren einzelnen Bestandteilen und den stofllichen Ver
anderungen der Korper bekannt. Durch inniges Vermischen fein ge
pulverten Eisens und Schwefels erreichen wir bei sorgfaltigster Arbeit 
ein Pulver, das zwar durch eine andere FArbung von den Einzelbestand
teilen verschieden ist, in dem wir aber, mit einer guten Lupe bewaffnet, 
sowohl den Schwefel, wie auch das Eisen einzeln unterscheiden konnen. 
Stecken wir einen Magneten in das Pulvergemisch, so werden die 
feinen Eisenteilchen an dem Magneten sich festsetzen, wlihrend das 
Schwefelpulver als solches zuriickbleibt. Mit anderen Worten, wir 
haben es hier mit einem mechanischen Gemenge zu tun, durch 
wel~hes die einzelnen Bestandteile stofflich unverandert 
und erkennbar bleiben und in welchem dieselben durch einfache 
mechanische Mittel wieder getrennt werden konnen. Ganz anders ist der 
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Vorgang, den wir beobachten, wenn wir den Schwefel schmelzen und in 
den schmelzenden Schwefel das Eisenpulver eintragen. Es entsteht eine 
braunschwarze Schmelze, aus welcher wir nach dem Erkalten die beiden 
Grundstoffe, Schwefel und Eisen, nicht mehr herausfinden kannen, denn 
in der starken Gliihhitze haben sich diesel ben zu einem ganz n e u e n 
Korper, dem Schwefeleisen chemisch verbunden. Magnesium
draht, aus dem Grundstoff Magnesium, einem mattgrauen Metall, ge
wonnen, verbrennt angeziindet unter heller weisser Lichterscheinung und 
hinterlasst ein weiches, weisses Pulver, welches wir als Magnesiumoxyd 
oder Magnesia usta (gebrannte Magnesia) auch in unseren Geschaften 
fiihren. Das metallische Magnesium hat sich beim Verbrennen mit 
dem Sauerstoff der Luft chemisch vereinigt zu einer c hem i s c hen 
Verbindung: Magnesiumoxyd. Bei diesen beiden Vorgangen haben 
wir es also - gegeniiber den mechanischen Gemengen - mit chemi
s c hen V 0 r g a n g e n zu tun, welche dadurch gekennzeichnet sind, 
dass bei ihnen eine stoffliche Veranderung der an dem Ver
bindungsvorgang teilnehmenden Karper stattfindet und dass d u r c h 
die chemische Verbindung Karper mit vallig neuen stoff
lichen Eigenschaften gebildet werden, die eine ausserliche Er
kennung der einzelnen Bestandteile nicht mehr ermaglichen. 

Wir lernen aber hierbei zugleich, dass zur Eingehung einer 
chemischen Verbindung die betreffenden Karper in fliissigem (Schwefel 
und Eisen in geschmolzenem) Zustande sich befinden miissen. 

Lektion 18_ 

Analyse. Elemente. 
Der chemische V organg, die chemische Verbindung verandert also 

die stoffliche Eigenschaft der an der chemischen Verbindung teilnehmen
den Karper, so dass die einzelnen Bestandteile ausserlich nicht 
mehr wahrnehmbar und erkennbar sind. Trotzdem sind wir wohl in 
der Lage, die einzelnen Bestandteile einer chemischen Verbindung fest
zustellen und zwar durch die A n a I y s e, welche durch Verwertung 
bekannter Erscheinungen uns genauen Aufschluss gibt tiber die Natur 
der in dem betreffenden Karper enthaltenen Grundstoffe oder Ele· 
men teo Wir sind schon in friiheren Lektionen beim Sauerstoff, Kohlen
stoff, Wasserstoff und Stick stoff derartigen Grundstoffen oder Elementen 
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begegnet und wollen auch hier an dieser geeigneten Stelle uns noch. 
mals Klarheit verschaffen tiber das Wesen dieser Grundstoffe. Schwefel· 
eisen, das wir aus geschmolzenem Schwefel und Eisen, Magnesium
oxyd, welches wir aus gegltihtem Magnesiummetall und Sauerstoff ent
stehen sahen, sind chemische Verbindungen des Schwefels und Eisens, 
resp. des Magnesiums und des Sauerstoffes. Die einzelnen Teilhaber 
aber, Schwefel sowie Eisen, Magnesium sowie Sauerstoff, sind e in fa c h e 
Stoffe, Stoffe, welche sich nicht weiter zerlegen lassen, und aile diese 
Stoffe, welche wie Schwefel, Eisen, Magnesium und Sauerstoff nicht 
weiter zerlegt werden konnen, bezeichnen wir als G run d s to ff e 
oder E Ie men t e. Ftir aile diese Grundstoffe hat die Chemie gewisse 
Erkennungsmerkmale herausgefunden, die uns bestimmte Angaben zu 
machen imstande sind tiber das Vorhandensein derselben durch Ein
tritt von ganz charakteristischen Erscheinungen (Reaktionen), die wir 
im Wege der Analyse zu ermitteln imstande sind. Eisensalze geben 
mit Gerbsaure einen tiefschwarzen Niederschlag (unsere Tinte), sie 
geben ferner mit Blutlaugensalz wunder bar blau gefarbte Niederschlage 
(Berliner Blau); Baryumsalze geben mit Schwefelsaure einen kompakten 
weissen Niederschlag von Baryum sulfuricum oder Schwerspat. 

Mit anderen Worten: Wir sind vermoge der Analyse imstande, 
in gegebenen Korpern die einzelnen Urbestandteile zu ermitteln, welche 
wir, da wir dieselben durch keine mechanische Kraft oder chemische 
Einwirkung weiter zerlegen konnen, als Grun d stoffe oder Elemente 
bezeichnen. Diese Elemente, von denen wir nun schon einige kennen 
gelernt haben, bilden also die Grundlage aller einfachen und aller zu
sammengesetzten Korper, und wir zahlen deren einige 70, von denen 
wir die wichtigsten in den nachfolgenden Lektionen naher kennen 
lernen werden. Der Chemiker bezeichnet dieselben durch sogenannte 
S y m b 0 Ie, den Anfangsbuchstaben der lateinischen Benennungen der
selben; haben die lateinischen Namen den gleichen Anfangsbuchstaben, 
so wird zur Unterscheidung noch ein zweiter Buchstabe hinzugefiigt, 
so wird z. B.: 

Wasserstoff, lat. Hydrogenium mit dem 
Quecksilber, lat. Hydrargyrum" " 
Stickstoff, lat. Nitrogenium "" 
Natrium, lat. Natrim "" 
Kohlenstoff, lat. Carboneum " " 
Calcium, lat. Calcium "" 

bezeichnet. 

Symbol H, 

" 
Hg, 

" 
N, 

" 
Na, 

" 
C, 

" 
Ca 
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Lektion 19. 

Atom. l\\olekiil. 
Die gesamten chemischen Verbindungen, so kompliziert sie auch 

erscheinen, bauen sich durch einfaches Zusammenfiigen oder durch 
Austausch von E I e men ten auf, und bedilrfen wir zur Erklarung 
der chemischen Vorgange einer Theorie, welche uns die Art der 
chemischen Vereinigung der E I e men t e, resp. die Art der Zersetzungen 
auch rechnerisch klar macht. Wie bei jeder Rechnungsart, so be
dilrfen wir auch hier gewisser Grossenverhaltnisse, welche eine ver
gleichende Rechnungsarbeit ermoglichen. Zu diesem Zwecke sind die 
kleinsten Teilchen ermittelt worden, mit welchen sich jedes Element 
an chemischen Verbindungen beteiligt. . Man hat gefunden, dass 
samtIiche Elemente in ganz bestimmten kleinsten Mengen an 
chemischen Verbindungen teilnehmen, und zwar der Wasserstoff mit 
der relativ kleinsten Gewichtsmenge, weshalb man den Wasserstoff 
als Grundlage oder Einheit fur die ilbrigen Elemente angenommen hat. 
So ergibt sich denn, dass das Element Wasserstoff stets mit der Ge
wichtsmenge von I, Sauerstoff stets mit der Gewichtsmenge von 16, 
Stickstoff von 14, Kohlenstoff von 12, an chemischen Verbindungen sich 
beteiligt, und man hat diese denkbar kleinsten Mengen der be
treffenden Elemente als At 0 m e bezeichnet. Der denkbar klcinste 
T eil eines Elementes ist also ein A tom, dessen Grosse wir zwar nicht 
so ohne weiteres definieren konnenj es ist gewissermassen ein Begriffj 
wir haben aber in der chemischen Formel, resp. in dem Symbol eine 
Bezeichnungsart, die uns den leeren Begriff etwas besser ausfullt. So 
deutet das Symbol H z. B. nicht nur auf das Element Wasserstoff, das 
Symbol 0 nicht nur auf das Element Sauerstoff hin, sondern beide 
Bezeichnungsarten sind gleichzeitig Angaben fiir bestimmte Grossen
verhaltnisse, fiir das resp. At 0 m des betreffenden Elementes, tilr den 
denkbar kleinsten Tei desselben. Im freien Zustande aber 
ist wieder solch ein Atom nicht denkbar, es milssen da immer zwei 
oder mehr Atome vereinigt sein, deren Vereinigungsgrosse als Mol e
kill bezeichnet wird j ebenso ist die kleinste Menge einer chemischen 
Verbindung ebenfalls I MolekiU, zusammengesetzt aus zwei oder mehreren 
Atomen verschiedener Elemente. 

So besteht 

I Molekill des Elementes Wasserstoff aus 2 Atomen H, (HH), --I Molekill des Elementes Sauerstoff aus 2 Atomen 0 (00), -
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I Molekill des Elementes Chlor aus 2 Atomen Cl (CIC!), --I Molekill der Ve r bin dun g Chlorwasserstoff (H CI) aus I Atom H 
. --und I Atom Cl. 

Wenn wir uns diese Aufzeichnung genau ansehen, wird uns bald 
der Begriff des sogenannten Atoms und Molekiils klarer werden. Es 
ist das der schwierigste Teil der chemischen Demonstrationen, doch 
solI der junge Anfanger sich ja nicht abschrecken lassen, wenn er die 
Sache nicht gleich auf den ersten Anhieb versteht. AIle nachfolgenden 
Beispiele und Ausfilhrungen helfen Schritt filr Schritt weiter, also 
nur Mut! 

Auch ohne uns schon jetzt in die schweren Probleme der chemi
schen Verbindungsvorgange hinein zu stiirzen, wollen wir, urn die De
finition des Atoms und des Molekiils besser sitzend zu machen, ein 
Beispiel der Darstellung chemischer Vorgange anfiihren. 

Das Element Wasserstoff (Hl und das Element Chlor (Cll bilden 
vereinigt die gasformige Verbindung Chlorwasserstoff, welcher, in 
Wasser geleitet, un sere S a I z s a u r e darstellt. Der chemische Vorgang 
bei dieser Verbindung ist folgender: 

I Molekiil Wasserstoff (die kleinste freie Menge), aus 2 Atomen 
(den denkbar kleinsten Teilen) H bestehend, vereinigt sich mit I Molekiil 
Chlor, aus 2 Atomen Cl bestehend, Zll 2 Molekiilen HCI; oder -
I Molekiil = 2 Atomen Wasserstoff 

+ 
I Molekill = 2 Atomen Chlor 

®® ® ® t t =' I + I = 2 Mol. HCI. 
""""'" @ (ci) ~)~I HCI + HCl - -

Lek tion 20. 

Wertigkeit der Elemente I. 

Der Verbindungsvorgang von Wasserstoff und Chlor, den wir in 
der vorigen Lektion uns in chemischen Formeln klar Zll machen ver
sucht haben, hat lIns gezeigt, dass wir nicht je I Atom von Wasserstoff 
(H) und von Chlor (Cl), sondern je I Molekiil in Angriff genommen 
haben, da dies den denkbar kleinsten Teil eines Elementes in fr eie m 
Z u stan d e darstellt. Wir haben lIns aber auch gewissermassen 
zeichnerisch klar gemacht, dass jedes Molekiil der beiden Elemente 
sich bei dem Verbindungsvorgange in seine kleinsten Teilchen oder 
Atome spaltet, und dass diese Atome des einen Elementes mit den 
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Atomen des anderen Elementes zusammenzugelangen streben, sieh 
ehemiseh zu verbinden bemuht sind, und zwar zu Molekulen. An 
ehemisehen Verbindungen beteiligen sieh also die Elemente mit der 
Menge ihres Molekuls, wahrend den kleinsten Teilchen derselben, den 
Atomen, die ehemisehe Einwirkung zusteht. Die Verbindung der be· 
treffenden Atome ergibt wieder M olek ule. 

I Mol. ®® 
Z. B. + t t = HCl + HCI = 2 MolekUle HC!. 

I Mol. @@ - - -
Nieht immer aber ist die Einwirkung der Element·Molekule auf

einander eine so einfaehe, wie das oben angefUhrte Beispiel der Ein· 
wirkung von Wasserstoff und Chlor. Die MoIekale maneher EIemente 
erfordern die doppeIte, dreifaehe, ja vierfaehe Anzahl von Mole· 
kaIen Wasserstoff, urn damit dauernde, befriedigte chemisehe 
Verbindungen zu bilden. 

Zur Erklarung dieser Vorgange wollen wir einige Beispiele an· 
fiihren: 

Die Verbindung HCl (Chlorwasserstoff) besteht aus I Atom H und 
I Atom Chlor; diese Verbindung nennen wir eine be f r i e dig t e oder 
gesattigte, da ein weiteres H·Atom, oder I weiteres CI·Atom sich 
nicht damit zu verbinden vermogen; sie werden ohne weiteres 
zurackgewiesen oder abgestossen vom HC!. Anders die Verbindung 
von I Atom Wasserstoff und I Atom Sauerstoff, vom Chemiker HO 
geschrieben, welches wir in der verdoppeIten Grosse als H20 2 in W a~r 
gelost als Wasserstoffsuperoxyd in unseren Geschaften fUhren. 
Diese Verbindung H20. ist sehr wenig bestiindig. Wir sehen, dass der 
Kork, welcher der FIasche von Wasserstoffsuperoxyd aufsitzt, in 
kurzester Zeit gebleicht und· leicht geiitzt wird, dass naturfarbene 
Sehwamme, in die Losung gelegt, ebenfalls gebleicht werden, und zwar, 
weiI das 2. Sauerstoffatom aus der Verbindung H20. en t wei c h t; der 
entweichende, frei werden de Sauerstoff wir~uf die pflanzliehe 
Schwammfaser bleichend, das ubrig bIeibende Produkt aber ist uns 
noch besser bekannt; es stellt die chemische Verbindung H20 dar, ----unser bekanntes Wasser, welches eine voll befriedigte Ver· 
bin dun g darstellt, wahrend die Verbindung H20. als eine lockere oder 
unbefriedigte zu bezeichnen ist. Wir lernen daraus, dass ein einziges 
Sauerstoffatom (0) zu seiner vollen Befriedigung nieht I, sondern 
2 Wasserstoffatome (2 H oder H2) bedarf, urn eine gesiittigte ehemisehe 
Verbindung, H20 (Wasser) zu bilden. 

Die Verbindungen von I Atom des EIementes Stick stoff (Nitro· 
genium, N), mit I Atom Wasserstoff (= NH) und 2 Atomen H (= NH2) 
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sind ebenfalls ungesattigte; erst die Verbindung von I Atom N und 
3 Atomen H = NHa, das A mmoniak (wie es uns als Lasung im Liquor 
Ammonii caustici, im S a I m i a kgei 5 t entgegentritt), ist vollstandig 
g e sat t i g t; das Stickstoffatom bedarf also zu seiner vollen Sattigung 
3 W asserstoffatome. 

Ebenso sind die Verbindungen von I Atom Kohlenstoff, (Car
boneum. C) mit I, resp. 2, resp. 3 Wasserstoffatomen ebenfalls un
gesattigt; erst durch Zutritt von noch einem 4. Wasserstoffatom wird 
eine voIIstandig gesattigte Verbindung, das sogenannte Sumpf
gas, CH. gebildet. Es braucht also das KohIenstoffatom 4 Wasser· 
stoffato~ zur vollen Befriedigung seiner Verbindungsfahigkeit. 

L ek ti on 21. 

Wertigkeit der Elemente II. 
Das an den 4 Beispielen: Chlorwasserstoff .!:!3 

Wasser H 20, --Ammoniak HaN oder NHa --u. Sumpfgas H.C oder CHi --dargestellte Vermagen der verschiedenen EIemente, zur Erzielung ge-
sattigter Verbindungen einer recht v erschi eden gr 0 s s en An z ahl 
von Wasserstoffatomen zu bedlirfen, hat zu der Erkenntnis geflihrt, 
dass jedem Element ein bestimmter Wert beizuIegen ist, der 
in der Bin dun g s fa h i g k e it von so und so vieIen Wasserstoffatomen 
einen bestimmten schatzenden Ausdruck gefunden hat. 1m Verhaltnis 
dieser Wertigkeit verbinden sich nun stets die EIemente und hat man 
als schatzende E i n h e i t dieWertigkeit des Wasserstoffes angenommen 
dessen Wertigkeit also gleich I gesetzt, und ebenso die dem Wasser
stoff gleichwertigen Elemente als I wertige bezeichnet. 

Zu den I wertigen Elementen geharen ausser Wasserstoft 
noch die Elemente: 

ChIor (CI), Jod (J), Brom (Br), Natrium (Na), Kalium (K), Lithium
(Li) und Silber (Ag). 

Zu den 2wertigen Elementen geharen: 
Sauerstoff (0), SchwefeI (S), Calcium (Ca), Baryum (Ba), Strontium 

(Sr), Magnesium (Mg), Zink (Zn), Kupfer (Cu) und Quecksilber (Hg). 
Zu den 3wertigen Elementen geharen:. 



46 Wertigkeit der Elemente II. 

Es findet hier, da beide ElemEmte H und CI 1 wertig sind, eine 
einfache Addition, keine Verdichtung statt, da die Atomgrosse, 
resp. Dichtigkeit beider gleich. 

Anders bei folgendem V organge : 

a.!@~ .. + t}:{YH\ = D ~~~'H. = 2 Molekule H. 
"'" ~ ~ (oJer~) 
1 Mol kul tJiYHI H H = h'i';:v'n3'l ~ 

d dichteren ~A.:::J ~ -
I Mol. 0 u. 2 Mol. H bilden: 2 Molekule OH2 oder 2 Mol. H20. -- --Jedes Molekul H20 oder Wasser besteht danach aus 2 Atomen 
Wasserstoff H und I Atom Sauerstoff O. Es sind die zwei einwertigen 
H·Atome auf die Grosse des kompakteren 2 wertigen O·Atoms zu· 
sammengepresst und dadurch die 3 Molekule (I 0 Molekul + 2 H Molekule) 
auf die Raumgrosse von 2 Molekulen ve r die h t e t worden. 

Ferner: 

+@®=~~H 
Molekul fi.iYH\ H 
des ~ 

undic~teren @XE) H 
-,-

= 2 Molcklll " 1. 

I 1\101. ! L1. 3 Mol. H bilden: 2 MolekUle NH •. --Die 3 minder dichten H·Atome sind bei dem Vorgange der Ver· 
bin dung auf die Raumgrosse des 3 mal dic h te ren N·Atoms verdichtet 
worden; das Resultat ist wieder: 2 VerbindungsmolekUle. 

Endlich: 

1 Mnlekul 
des 

sehr dichten 
C 

I Mol. u. 4 Mol. H bilden; 

--
1I M'Jlckolc CH, 

2 MolekOle Cl-r •• ---
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Stickstoff (N), Phosphor (P), Bor (Bo) , Gold (Au), Arsen (As), 
Antimon (Sb) und Wismut (Bi). 

Zu den 4wertigen Elementen gehoren: 
Kohlenstoff (C), Kiesel (Si), Blei (Pb), Zinn (Sn), Aluminium (AI), 

Chrom (Cr), Mangan (Mn) und Eisen (Fe). 
Den Glad der Wertigkeit bezeichnet man durch lateinische Zahlen 

iiber dem Symbol des betreffenden Elementes, z. B.: 
Wasserstoff = If!, Sauerstoff = OIl, Stick stoff = NIII, Kohlen· 

stoff = crv. 
Die Erklarung dieser verschieden gross en Wertigkeit der Elemente 

ist in der verschieden grossen Dichtigkeit der resp. Element· 
At 0 m e zu suchen. Man muss sich die Raumgrosse aller Atome als 
gleich grosse vorstellen, die Die h t i g k e i t des S t 0 ffe s der minder· 
wertigen Elemente ist aber weniger gross, der Stoff weniger kompakt, 
als die Stoffmasse eines mehrwertigen Elementes, so dass der Atom· 
raum eines 2 wertigen Element·Atoms erst durch zwei I wertige, der 
Atomraum eines 3 wertigen durch drei I wertige, der eines 4 wertigen 
Element·Atoms durch vier I wertige EleI?ent.Atome ausgefiillt wird, 
und zwar durch Ve r die h tun g oder Zusammenpressung der minder· 
wertigen Element·Atome. 

Aus dieser Verdichtung erklart sich auch die Tatsache, die 
durch Untersuchung festgestellt ist, dass als Re'sultat der Verbindung eines 
Molekiils eines me h r w e r t i g e n Elementes mit den vie If a c hen Mole· 
kiilen eines minderwertigen Elementes stets nul' 2 Mol e k ii 1 e der neu' 
gebildeten Verbindungsichergeben;eshat eben eineVerdichtung 
auf den Grossenraum von 2 Molekiilen des dichteren Elementes statt· 
gcfunden. 

Auch hier wird eine zeichnerische Erklarung uns den Verdichtungs· 
vorgang klar machen: 

Wie wir im Eingange unserer chemischen Ausfiihrungen gelernt 
haben, beteiligen sich die Elemente mit der Grosse ihrer Molekiile 
(aus 2 Atomen bestehend) an den Vorgangen der chemischen Vel" 
bin dung, wobei sich die Molekiile jeden Elementes in ihre Atome spalten, 
welche auf die Atome des anderen Elementes losgehen und mit den· 
selben Molekiile einer chemischen Verbindung bilden, z. B.: 

I. J Molekiil Chlor und I Molekiil W~<;serstoff ergeben 2 Molekiile 
Chlorwasserstoff oder 

~ = @XE" + @X!D = 2 Mo!ckiile ~ 
I Mol. Chlor u. I Mol. H bilden I Mol. ClH + I Mol. ClH = 2 Mol. CIH - - -
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Die vier I wertigen H-Atome sind bei dem Verbindungsvorgange 
auf die Raumgrosse des 4 mal dichteren C-Atoms verdichtet wordenj 
das Resultat ist wieder: 2 Molekiile der Verbindung (CH4). 

Lektion 22. 

Substitution. Atomgewicht.. Molekulargewicht. 
In der vorigen umfangreichen Lektion, die eines der schwierigsten 

Kapitel der chemischen Wissenschaft umfasst, ist die verschieden grosse 
Wertigkeit der einzelnen Elementatome in ausfiihrlichster Weise be
sprochen worden, und wollen wir hier anreihend eine kurze Erklarung 
der sogenannten "Substitutions-Theorie" geben, welche der 
modernen Chemie zu Grunde gelegt ist. Nach der Substitutions
oder Ersetzungs-Theorie konnen gleichwertige Element
Atome einander in chemischen Verbindungen ersetzen 
oder fOr e ina n d ere in t ret e n (substituieren). 

Danach kann 
1. ein I wertiges Element durch ein anderes I wertiges Element, 
2. ein 2wertiges Element durch ein anderes 2wertiges oder 

zwei I wertige Elemente, 
3. ein 3wertiges Element durch ein anderes 3 wertiges, oder 

durch ein 2wertiges und ein Iwertiges Element, oder durch 
drei I wertige Elemente, 

4_ ein 4 wertiges Element durch ein anderes 4 wertiges, oder 
durch zwei 2wertige, oder durch ein 3wertiges und ein 
I wertiges, oder durch vier I wertige Elemente e rs e tz t oder 

substituiert werden. So kann z. B. in der Verbindung HCI, Chlor
wasserstoff, das I wertige H-Atom durch das ebenfalls I wertigeNatrium
Atom (Na) ersetzt werden, wodurch das uns wohlbekannte Kochsalz 
NaCl gebildet wirdj in der chemischen Verbindung Wasser, H20, kann 
~ 

ein I wertiges H-Atom ebenfalls durch das I wertige Na-Atom ersetzt 
werden, wodurch das uns gut bekannte Atznatron oder Seifenstein 
NaHO gebildet wird. Diese Ersetzung also durch gleichwertige Ele
~ wird als Substitution bezeichnet und werden durch diese 
Theorie die Vorgange der chemischen Verbindung uns namentlich 
rechnerisch - in F ormeln - ungemein klar und verstandlich gemacht, 
wie wir dies in einem spateren Kapitel bez. der Bildung der Salze so 
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recht erfahren werden. Eine andere Verschiedenheit der einzelnen 
Elemente, wie wir solcher schon im,Eingange unserer chemischen Er
klarungen begegnet sind, wollen wir hier etwas ausfiihrlicher besprechen, 
es ist dies die verschieden grosse kleinste G e wi c h t s men g e, mit der 
jedes Element an chemischen Verbindungen sich beteiligt. Man nennt 
diese iganz bestimmte kleinste Gewichtsmenge, mit der ein jedes Ele
ment an chemischen Verbindungen sich beteiligt, das At 0 m g e w i c h t 
des betr. Elementes. Man hat gefunden, dass das Element Wasser
stoff, H, stets in einer Gewichtszahl von I, der Sauerstoff, 0, stets 
mit der Gewichtszahl von 16, der Schwefel, S, stets in der Gewichts
zahl von 32, das Element Clilor, CI, stets mit der Gewichtszahl von 
35,5 - resp. jedes einzelne eventuell in der 2 fa chen, 3fachen usw. 
Anzahl von obigen Gewichtsmengen - in den respektiven Verbindungen 
vertreten ist, und man sagt deshalb, der \Vasserstoff hat ein Atom
gewicht von I, der Sauerstoff ein solches von 16, der Schwefel ein 
solches von 32 usw., und konnen wir vermittelst der Kenntnis der 
Atomgewichte nns klar machen, welche Gewichtsmengen der einzelnen 
Elemente in chemischen Verbindungen enthalten sind. "Venn man 
namlich die Atomgewichte des Molekiils (kleinsten Teils) einer chemi
schen Verbindung addiert, so erhalt man durch diese Addition das 
sogenannte Mol e k u I a r g e wi c h t der Verbindung und kann daraus 
die in dem V erbindungs-Molekiil befindliche Menge jedes Elementes prozen
tualiter bestimmen. Das MolekiilWasser H20 besteht aus 2 Atomen 
oder 2 Gewichtsteilen Wasserstoff und 1 ~ oder 16 Gewichtsteilen 
Sauerstoff, addiert, erhalt man die Zahl 18, d. i. das Gewicht des 
Molekiils H20, oder das Molekulargewicht des Wassers. In 18 Ge
wichtsteilen H 20 sind also enthaIten 2 Gewichtsteile Wasserstoff und 
16 Gewichtsteile Sauerstoff. 

Das Molekiil Chlorwasserstoff HCI besteht aus 1 Atom oder 
I Gewichtsteil Wasserstoff und 1 Ato~der 35,5 Gewichtsteilen Chlor; 
beides addiert ergibt die Zahl 36,5; dies ist das Molekulargewicht der 
HCl. In 36,5 Gewichtsteilen Chlorwasserstoff, HCl, sind also enthalten 
?Gewichtsteil Wasserstoff und 35,5 Gewichtsteile Chlor. Diese Be
rechnungsart wird als stochiometrische bezeichnet, und bedienen sich 
die Chemiker derselben, urn die notwendigen Gewichtsmengen rler 
einzelnen Zutaten bei Herstellung von Praparaten genau bererhnen 
zu konnen. 
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Lektion 23. 

Einteilung der Elemente. 
Urn eine bess ere Ubersicht uber die verschiedenen E Ie men t e 

oder Urstoffe uns zu verschaffen, wollen wir hierunter eine Tabelle der 
wichtigsten Elemente folgen lassen unter Beifogung ihrer Symbole, der 
Angabe der Wertigkeit und der Atomgewichte. 

Zur Orientierung wollen wir hier schon anfuhren, dass man die 
Elemente in zwei grosse Gruppen einteilt und zwar in N i c h t met a II e 
oder Met a I) 0 Ide und in Met a II e. Der Unterschied beider Arten 
liegt nicht nur in der metallahnlichen oder nichtmetallahnlichen ausseren 
Bescbaffenheit, sondern hauptsachlich in dem cbemischen Verhalten der 
Elemente gegen den Sauerstoff, und werden wir bei dem Kapitel: 
Basen und Sauren naher darauf zuruckkommen. Eine weitere Ein
teilllng der Met a II e sondert dieselben in Lei c h t met a II e, welche 
ein spezifisches Gewicht bis zu 5 aufweisen und in Scbwermetalle 
mit h6herem spezifischen Gewicht. Die Leichtmetalle wiederum werden 
eingeteilt in Alkalimetalle (Kalium, Natrium, Lithium) 

in alkalische Erdmetalle (Calcium, Baryum, Strontium) und 
in Erdmetalle (Aluminium und Magnesium). 

Die S c h we r met a 11 e endlich werden unterschieden in e die 
Met aile und un e die Met aile; wahrend die ersteren dllrch den 
Sauerstoff der Luft nicht angegriffen werden (Gold, Silber, Quecksilber 
und Platin geh6ren zu den edlen Metallen), werden die Obrigen -
unedlen Metalle -- leicht vom Sauerstoff angegriffen - oxydiert. 

Wir lassen nunmehr die Anfzablung der wichtigsten Elemente 
nach den oben gegebenen Einteilungen unter Angabe ihres Vorkommens, 
Aussehens und ihrer Erkennung folgen. 

Elemente. 

A. Nicht·Metalle oder Metalloide. 

Wasserstoff, Hydrogenium, HI. Atomgewicht I. 

Farbloses, geruchloses Gas, leichter als Luft; wird durch Ein
wirkung von Metallen (Zink, Eisen) auf verdunnte Sauren gewonnen. 

Dient zur Fullung von Luftballons, zum Reduzieren von Sauer

stoffverbindungen. 
Vorkommen im Wasser (H20) an Sauerstoff gebunden. 

Hoff,childt. 2. Aufi. -1-
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Wasserstoffsuperoxyd (Bleich mittel) ist eine Verbindung von 
2 H mit 2 0 (H20 i ). 

Sa uerstoff, Oxygenium, on. Atomgewicht 16. 
Farb· und geruchloses Gas. Wird durch Erhitzen eines Ge· 

misches von chlorsaurem Kalium und Mangansuperoxyd (Braun· 
stein) erzeugt. Der Sauerstoff ist Bestandteil der atmospharischen 
Luft (diesel be enthAlt davon 21010), sowie des Wassers. 

Sauerstoff unterhalt die Verbrennung. Eine besondere Modifi· 
kation ist der aktive oder kraftige Sauerstoff 0 z 0 n (02), 

Stickstoff, Nitrogenium, NIH. Ator:ngewicht 14. 
Farb· und geruchloses Gas. 1st Bestandteil der atmospharischen 

Luft (79"/0). 

Bildet die Grundlage des Ammoniaks (NHa), der Salpetersaure 
(HNOa) und zahlreicher organischer Verbindungen. 

K 0 hIe n s t 0 ff, Carboneum, ClV. Atomgewicht 12. 

Kommt als Kohle, Graphit und Diamant vor. Seine Sauer· 
stoffverbindungen sind: Kohlenoxyd CO und Kohlendioxyd CO2 

(Kohlensaure). 
(Die Verbindung des Kohlenstoffes (C) mit Stickstoff (N) = CN ist als 

Cyan bekannt, welches wie ein einfacher Korper, Element, und zwar wie 

ein Halogen auftritt). 

Halogene. 

Chi or, Chlorum, ClIo Atomgewicht 35,5, 
Ein schweres, griinliches, erstickendes Gas. Wird durch De· 

stillation von Braunstein mit Salzsaure gewonnen. Es bildet mit 
Wasserstoff = Chlorwasserstoff oder Salzsaure (HCI), mit Metallen 
Haloidsalze, z. B. Chlornatrium (Kochsalz) etc. Quecksilberchlorid 
und .chloriir etc. 

E r ken nun g: Durch Silbersalze; es bildet sich weisses, kasiges 
Chlorsilber, welches in Ammoniak loslich ist. 

Mit Sauerstoff bildet es chlorige resp. unterchlorige Saure 
(Bleichmittel in Form von Chlorkalk) und Chlorsaure (diese nur in 
Form von Salzen, z. B. Kaliumchlorat). 

J 0 d, Jodum, p. Atomgewicht 127. 

Metallisch glanzende, schwarzgraue Schuppen. Findet sich an 
Metalle gebunden im Meerwasser vor. Wird aus jodhaltigen Salzen 
durch Destillation mit Braunstein und Schwefelsaure gewonnen. 

Erkennung: Jodsalze geben mit Silberlosung weisse Nieder· 
schlage. Aus Jodsalzlosungen wird durch Chlorwasser das Jod frei 
gemacht, welches zugesetztes Chloroform violett farbt. 
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Brom, Bromum, BrI. Atomgewicht 80. 
Rotbraune, Dampfe ausstossende Flussigkeit vom spez. Gew. 2,9. 

Findet sich in den Salzen des Meerwassers und den Salzsolen (Stass
furt, Kreuznach) an Magnesium, Kalium und Natrium gebunden. Aus 
diesen Salzen wird es durch Destillation mit Schwefelsaure und 
Braunstein gewonnen. 

Erkennung: Aus Bromsalzen (KaJ. bromat.) wird durch 
Chlorwasser das Brom fr e i gemacht, welches zugesetztes Chloro
form braunrot farbt. 

Flu 0 r, Fluorum, Fl. Atomgewicht 19. 

Findet sich nur als Mineral vor (Flussspat Fluorcalcium). Seine 
Wasserstoffsaure, HF, wirkt Gas atzend. 

Sch wefel, Sulfur, SIlo Atomgewicht 32. 
Hellgelber, kristallinischer Korper, der sich in vulkanischen 

Gebirgen vorfindet, ausserdem in Form von Schwefelmetallen. 
H-Verbindung desselben = H2S, Schwefelwasserstoff (wichtiges 

Reagens auf Schwermetallel. 
0-Verbindungen desselben: 

Unterschweflige Saure. . = H2S20 3 

Schweflige Saure. . . . . . . = H2S03 

Schwefelsaure. . . . . . . . = H2S04 

Schwefelsaureanhydrid (wasserfreie Schwefelsaure) = SOa 
E r ken nun g der Schwefelsaure: Schwefelsaure und ihre Salze 

geben in Wasser gelost mit Baryumnitratlosung weiss en, in Sauren 
unloslichen Niederschlag = Baryumsulfat, Schwerspat. 

Ph 0 s p h 0 r, Phosphorus, pIlI. Atomgewicht 3I. 
F arblose oder schwach gelbliche, durchscheinende Stangen, 

welche, da sie an der Luft sich entzunden, unter Wasser aufbawahrt 
werden mussen. Dar s tell u 11 g: aus Knochen. 

Amorpher Phosphor, rotbraunes Pulver, wird durch Er
hitzen von Phosphor im luftleeren oder mit Kohlensaure gefiilltem 
Raume dargestellt. 

Von O-Verbindungen seien die Phosphorsaure = HaPO, und 
die durch starkes Gluhen daraus dargestellte Pyrophosphorsaure 
erwahnt. 

E r ken nun g: Phosphor leuchtet im Finstern. Die Phosphor
saure-Salze - Phosphate - geben in Wasser gelost mit Hollenstein 
einen gelben Niederschlag, der in Salpetersaure und Ammoniak 
lOslich ist. 

Kiesel, Silizium, SiIV. Atomgewicht 28v. 
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Findet sich als Kieselsliure im Quarz, Sand und vielen anderen 
Mineralien. Der Quarzsand dient, mit Metalloxyden (Eisen, Mangan 
etc.) und Alkalien geschmolzen, zur Darstellung des Glases. Kali· 
Glas ist hartes Glas, Natron·Glas weiches Glas. 

Eo r, Borum, BIll. Atomgewicht II. 

Kommt als Borsaure = HaBOa 
Toskanas, in den sogenannten 
Schluchten, vor. 

in den vulkanischen Gebirgen 
Maremmen, wassergefiillten 

Erkennung: Borsaure in Weingeist gelost, farbt den Saum 
der Weingeistflamme zeisiggrun. Curcumapapier wird durch 
wlisserige Borsliurelosung braun gefarbt. 

B. Metalle. 

I; Leicht-Metalle (Spez. Gewicht un t e r 5). 

a) Alkalische Metalle. 

(Die Salze derselben werden als Alkalien, die wasserigen 
Losungen der Hydroxyde als La ug en bezeichnet.) 

Kalium, Kalium, KII. Atomgewicht 39. 
Weiches, hellgraues Metall; entzundet (oxydiert) sich sofort an 

der Lufr, und muss deshalb unter Petroleum (einem O·freien Korper, 
Kohlenwasserstoff) aufbewahrt werden. Darstellung durch Gluhen 
von Pottasche mit Kohle. 

E r ken nun g: Kaliumsalze tarben die Weingeistflamme violett; 
Kaliumsalze mit Weinsaure versetzt, geben weissen Kristall-Nieder
schlag (Cremortartari). 

Natrium, Natrium, NaT. Atomgewicht 23. 

Eigenschaften wie das Kalium. Wird aus Soda durch Gluhen 
mit Kohle bereitet. 

Erkennung: Natriumsalze farben die Weingeistflamme gelb. 

Lithium, Lithium, Li'. Atomgewicht 7. 
Seitenes, dem Kalium und Natrium ahnliches Element. Farbt 

die Weingeistflamme rot. 

[Die Verbindung A m m 0 n i u m, NH f , aus dem Ammoniak NHa 
durch Aufnahme von W a~serstoff entstanden, ahnelt in ihren 
chemischen Eigenschaften den einfachen Korpern oder Elementen 
und zwar den Alkalien. Es bildet mit Sauren Salze und wird des
halb zu den Basen gerechnet. 



Einteilung der Elemente. 53 

E r ken nun g: Die Ammoniumsalze entwickeln mit Kalilauge oder 
Natronlauge erhitzt Ammoniak (Geruch von Liq. Ammon. caustic.).] 

b) Alkalische Erdmetalle. 

C a I c i urn, Calcium, Call. Atomgewicht 40. 
Gelbliches, in seinen Eigenschaften dem Kalium und Natrium 

ahnliches Metall. Calciumoxyd, CaO ist Atzkalk. 
E r ken n u ng: Calciumsalze g;eben mit Oxalsaure weissen Nieder

schlag = Calciumoxalat. 

Baryum, Baryum, Ball. Atomgewicht 137. 
Als Schwerspatvorkommend. 
E r k·e n nun g: Baryumsalze geben mit Schwefelsaure weissen, 

schweren Niederschlag der unloslichen Sauren - Schwerspat -
Baryumsulfat. 

Strontium, Strontium, SrII. Atomgewicht 87,5. 
Als Strontianit (Strontiumkarbonat) vorkommend. 
Erkennung: Die Weingeistflamme wird durch Strontiumsalze 

rot gefarbt. 

c) Erdmetalle. 

Magnesium, Magnesium, MgII. Atomgewicht 24. 
Als Magnesit, naturliches Magnesiumkarbonat vorkommend. 

Silberweisses, leichtes Metall, wird aus Magnesiumsalzen durch den 
elektrischen Strom abgeschieden. 

E r ken nun g : Aus Magnesiumsalzlosungen scheidet Chlor
ammonium, Ammoniak und Natriumphosphat (hintereinander dazu 
getan) einen Niederschlag ab von phosphorsaurer Ammoniak
Magnesia. 

Al uminium, Aluminium, AIlV. Atomgewicht 27,5. 
Sehr leichtes, hellgraues Metall, das ebenfalls auf elektrolytischem 

Wege aus Aluminiumsalzen dargestellt wird. 
E r ken nun g: Aus Aluminiumsalzlosungen scheidet Kalilauge 

einen gallertartigen Niederschlag ab, der sich im Uberschuss von 
Kalilauge wieder lost. 

2. Scbwer-Metalle (Spez. Gewicht ii b e r 5). 

a) Unedle Metalle. 

Eisen, Ferrum, FelV. Atomgewicht 56. 
Darstellung durch GIohen von Eisenerzen mit Kohle, Fast aile 

Eisenarten haben Kohlegehalt: 
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Roheisen mit ca. 3°;0 Kohlegehalt. 
S tab e is e n mit sehr geringem Kohlegehalt. 
S t a hi, dargestelIt durch Schmelzen von Stabeisen mit Kohlen

pulver iind schnelle Abkiihlung. 
E r ken nun g: Eisenoxydulsalze geben mit rotem Blutlaugensalz 

und Eisenoxydsalze mit gelbem Blutlaugensalz blauen Niederschlag 
(Berliner Blau). 

Mangan, Manganum, MgIV. Atomgewicht 55. 
AIs Mangansuperoxyd. Mn02, Braunstein, vorkommend. 
Erkennung: Mangansalze, mit Soda und Salpeter auf dem 

Platinblech geschmolzen, geben eine grii n gefarbte Schmelze. 

Ko balt, Cobaltum, ColV. Atomgewicht 59. 
Dem Eisen ahnliches Element. 
E r ken nun g: Wasserige Kobaltoxydulsalzlosungen werden 

durch Erwarmen dunkelblau. (Anwendung zu sympathetischer Tinte, 
zu W etterbildern.) 

N i c k e I, Nicolum, NilV. Atomgewicht 59. 
Dem vorigen ahnIich, sogar im Atomgewicht gleich. Silber

weisses MetaII, dient zur Herstellung von Scheidemiinzen, sowie 
zur galvanischen Vernickelung. 

E r ken nun g: Wasserige, griine Nickelsalzlosungen werden 
durch Erwarmen rot gefarbt (sympathetische Tinte, Wetterbilder); 
sie geben mit Natriumkarbonat einen apfelgriinen Niederschlag; 

C h rom, Chromum, Crll. Atomgewicht 52,5. 
Mit Eisen verbunden als Chromeisenstein vorkommend. 
Erkennung: Die Chromsalze geben in Wasser gelost aut 

Zusatz von Bleiessig gelben Niederschlag (Bleichromat, ChromgeIb). 

Zink, Zincum, Znll. Atomgewicht 65. 
Blaulich weisses MetalI, wird aus Galmei (unreines Zinkoxyd) 

durch Gliihen mit Kohle gewonnen. Messing und Bronzen 
sind Legierungen von Zink und Kupfer. Mit verdiinnten Sauren 
iibergossen entwickelt das Zink ein Gas = Wasserstoffgas, durch 
Zersetzung des Wassers der Saure. 

Erkenn ung: Zinksalze geben auf Zusatz von Natron· oder KaIi
lauge voluminosen Niederschlag, der sich im Uberschuss der Lauge 
lost, aber durch Ammonium chloratum wieder hervorgerufen wird. 

Cad m i u m, Cadmium, CdII. Atomgewicht 112. 

ZinkahnlichesMetalI. Kommt in geringenMengen inZinkerzen vor. 
E r ken nun g: Schwefelwasserstoff fallt aus Cadmiumsalz· 

losungen CdS, das als schone Malerfarbe bekannte Cadmiumgelb. --
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Zinn, Stannum, Snll. Atomgewicht nB. 
Weissblauliches Metall mit kristallinischer Struktur (knistert beim 

Biegen), wird aus Zinnstein (unreines Zinnoxyd) durch GIUhen mit 
Kohle gewonnen. 

Zinnasche ist ein Zinnoxyd; Musivgold: zum Bronzieren, 
ist Schwefelzinn. Stanniol ist dUnn gewalztes Zinn (Zinnfolie). 

Erkennung: Aus Zinnsalzlosungen fallt metallisches Zink das 
Zinn als graues Pulver aus. 

Blei, Plumbum, PbIl. Atomgewicht 207. 

Blaulich weisses, dehnbares Metal!. Darstellung durch Schmelzen 
von Sch,wefelblei (Bleiganz) mit Eisen. 

Schnellioth ist eine Legierung von Blei und Zinno 
Letternmetall (zum Schriftgiessen) ist eine Legierung von 

Blei und Antimon. 
E r k e nn ung: Schwefelwasserstoff fallt aus Bleisalzlosungen 

braunschwarzen Niederschlag - Schwefelblei. (Bleisalz als Haar
farbemittel, weil sich durch Schwefelgehalt der Haare dunkles 
Schwefelblei bildet.) 

Wi s m u t, Bismuthum, BiIII• Atomgewicht .208,5. 
Rotlich weisses Metal1j findet sich gediegen vor. 
Erkennung: Durch Schwefelwasserstoff wird aus Wismut

salzlosungen schwarzes Schwefelwismut ausgeschieden. 

A rsen, Arsenium, ASIII. Atomgewicht 75. 
Stahlgraues Metall, mit Schwefel verbunden als Arsenkies vor

kommend. 
Die Sauerstoftverbindungen des Arsens bilden Sa u r en: 

Arsenige Saure AS20 3• 

Arsen-Saure As20 S' 

(Daher wird Arsen jetzt zu den Metalloiden gerechnet.) 

Erkennung: Arsenhaltige Verbindungen erzeugen auf Holz
kohle erhitzt knoblauchartigen Geruch. 

Ferner: 
Arsenhaltige Verbindungen entwickeln mit Zink und verdiinnten 

Sauren Arsen.Wasserstoffgas, welches angeziindet an einer dar
ubergehaltenen weissen Porzellanplatte schwarze Flecken von 
metallischem Arsen erzeugt. 

Ant i m 0 n, Stibium, SbIII• Atomgewicht 122. 

Silberweisses Metall, an Schwefel gebunden als ,Grauspiessglanz
erz vorkommend. 
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(Die Sauerstoffverbindungen zeigen teils basische, teils saure 
Eigenschaften; Antimon wird deshalb von manchen Chemikern den 
Metalloiden zugerechnet.) 

E r ken nun g: Antimonsalzlosungen geben mit Schwefelwasser
stoff orangeroten Niederschlag (Goldschwefel). 

K up fer, Cuprum, CuII. Atomgewicht 63. 
Sehr zahes Metall; Darstellung aus dem Kupferkies (Schwefel

kupfer) durch Gliihen mit Kohle_ 
Legierungen von Kupfer und Zink = Messing oder Tombak, 

" "Kupfer, Zinn, Zink und Blei = Bronzen, 
" "Kupfer, Zink und Nickel = Neusilber oder Ar-

gentan, 
" "Kupfer und Zinn = Glockenmetall. 

Die Kupfermiinzen enthalten, urn weicher, pragungsfiihig zu 
sein, einen Zusatz von Zink und Zinno 

Erkennung: Kupfersalzlosungen geben mit Salmiakgeist (Am
moniak) blaue Fttrbung. 

b) Edle Metalle (nicht oxydierend). 

Quecksilber, Hydrargyrum, HgII. Atomgewicht 200. 

Bei gewohnIicher Temperatur fliissiges, sehr schweres Metall, 
spez. Gew. 13,6, als Zinnober (Schwefelquecksilber) und gediegenes 
Quecksilber vorkommend. 

Legierungen von Quecksilber mit anderen Metallen werden 
Amalgame genannt. 

Zum Beispiel: 
S pie gel a m a I gam (zum Belegen der Spiegelscheiben) be· 

steht aus Quecksilber und Zinn, 
Amalgam, zum Belegen der Kissen der Elektrisiermaschinen, 

besteht aus Quecksilber, Zinn und Zink, 
Minzenpulver aus Quecksilber, Zinn und Kreide. 

Gewonnen wird Quecksilber aus dem natiirlichen Zinnober 
(Schwefelquecksilber) durch Gliihen desselben mit Eisen und Kalk. 

Erkennung: Quecksilberoxydsalzlosungen geben mit Kalk
wasser rotlich gefarbten Niederschlag, Quecksilberoxydulsalze geben 
mit Kalkwasser schwarz gefarbten Niederschlag. 

Silber, Argentum, AgI. Atomgewicht 108. 
Rein weisses Metall, meist gediegen (Mansfeld, Freiberg etc.) 

vorkommend. 
Zur Herstellung von Miinzen und Gertttschaften wird es mit 

Kupfer legiert. 
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Die Silbersalze werden durch das Sonnenlicht und organische 
Stoffe geschwarzt, indem dieselben in metallisches Silber reduziert 
werden. (Chlorsilber zur Photographie.) 

E r ken nun g: Silbersalzlosungen geben mit Salzsaure weissen, 
kasigen Niederschlag, der in Salmiakgeist loslich ist. 

Gold, Aurum, AuIIl. Atomgewicht I¢. 
Gelbes, dehnbares MetaIl, im Sande der Flusse und Gebirge 

nur gediegen vorkommend. 
Munzen und Gold waren werden aus Legierungen von Gold und 

Kupfer und Silber hergestellt. 
E r ken nun g: Goldsalzlosungen werden durch Zinnchlorid pur

purviolett gefarbt. (Goldpurpur zur Porzellan-Malerei.) 
Platin, Platinum, PtIV. Atomgewicht len. 

Unser seltenstes, teuerstes Metall. 
Silberweisses, dehnbares MetaIl, in den Goldwaschereien am 

Ural vorkommend. 
Es dient zur Anfertigung von saurefesten Tiegeln und Gerat

schaften, als feinverteiltes Platinmetall zur Herstellung der Platina
schwamme (D 0 be rei n e r s Feuerzeug) und Platinakugeln (Raucher
lampen). 
Die am haufigsten vorkommenden Elemente sind von 

MetaIIoiden: Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, Chlor, 
Silizium; von MetaIIen kommen am haufigsten vor: Kalium, 
Natrium, Calcium, Magnesium, Aluminium, Eisen. 

Die Elemente Chlor, Jod, Brom, Fluor, Phosphor, Kalium, Natrium 
und Calcium kommen, da sich dieselben sofort mit Sauerstoff odei' 
anderen Elementen verbinden, nie frei in der Natur vor, sondern 
stets an andere Elemente gebunden. Gasformig sind die Elemente 
vVasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Chlor. Far big ist das Chlorgas, 
namlich grun, ebenso sind die Dampfe von Jod und Brom rotbraun 
gefarbt. Sauerstoff, Chlorgas und Kohlendioxyd (Kohlensaure) 
sind schwerer als atmospharische Luft, Wasserstoff und Leucht
gas sind leichter als diese und werden daher zum Fullen von Luft
ballons benutzt. Vom Wasser werden lekht absorbiert (aufgenommen) 
Chlor, Kohlensaure, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxyd (schweflige 
Saure), Chlorwasserstoff und Ammoniak. In Stickstoff, Kohlendioxyd 
(Kohlensaure) und Schwefeldioxyd (schwefliger Saure) erstickt die 
Flamme. 

B r en n bar sind: Wasserstoff, Schwefelwasserstoff, Leuchtgas 
sowie die Dampfe von Ather, Benzin, Alkohol und Schwefelkohlenstoff; 
Gemische derselben mit Sauerstoff oder atmospharischer Luft sind 
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explosiv. Durch starken Druck und gleichzeitige Anwendung starker 
Kalte konnen Gase bis zur flussigen Form komprimiert werden. 
In solcher verflussigter Form kommen in den Handel namentlich Kohlen
dioxyd, ChIor, Sauerstoff und auch atmospharische Luft. Das Lie h t 
wirkt sowohl c hem is c h v e r b in den d (z. B. bei Chior und Wasserstoft) 
ais auch chemisch zersetzend (Chiorsilber), ebenso die Elektri, 
zit at, mit deren Hilfe jetzt namentlich Chlor, Kupfer, Gold, Aluminium, 
Magnesium sowie Atzkali, Kaliumchlorat und Calciumcarbid gewonnen 
werden. 

Lektion 24. 

Chemische Verbindung. Oxydation. 
Nachdem wir uns so uber das Wesen und die darauf gegrundete 

Einteilung der Elemente genugend unterrichtet haben, wollen wir nun
mehr die Art der Einwirkung dieser Urstoffe aufeinander und 
ihre Vereinigung zu chemischen Verbindungen uns klar zu 
machen versuchen. 

Urn diese chemische Einwirkung der Elemente aufeinander uber
haupt eintreten zu lassen, hedarf es vor aHem einer Anziehungs
k r aft der betr. Elemente zueinander, die man als c h e mi s c h eVe r
wan d t s c haft bezeichnet. Ferner bedarf es zur Einleitung der 
chemischen Verbindung einer Verflussigung oder Vergasung der 
betr. Korper, falls dieselben diese Form des Dichtigkeitszustandes noch 
nicht besitzen; nur im flussigen oder gasformigen Zustande 
konnen die Elemente zu einer chemischen Verbindung sich vereinigen. 
Der Vorgang der Vereinigung selbst zu einer chemischen Verbindung 
geschieht entweder durch einfaches Z usa m men t ret en der Atome 
mehrerer Elemente unter Bildung eines neuen Korpers - Add it ion 
- oder durch Umtausch der Elemente, durch Substitution. 

So bilden z. B. 
W asserstoff (H), und ChI or (CI), durch Addition die Chlorwasserstoffsaure; 

H + CI HC!. ~ 
dagegen bildet sich aus 

Zink, Znll, (2 wertiges Element) und 2 X Chlor
wasserstoff (2HCI) durch Substitution: 
das Chlorzink (ZnCI2) und Wasserstoff (H) 

chemische Forme!: Zn + 2 HCI = ZnCI, + 2 H. --
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Der Vorgang der chemischen Verbindung vollzieht s"ich stets, der 
Wertigkeit der betr. Elemente entsprechend, in ganz bestimmter 
Mengenzahl der betr. Elementatome; und zwar entstehen bei gleich
wertigen Atommengen gesattigte Verbindungen, bei nieht aus
geglichener Wertigkeit aber ung e sa ttig t eVe r bi n dun ge n, die 
stets noch zu weiterer Atomaufnahme befahigt sind. Verbinden sich 
Elemente in verschiedenen Verhaltnismengen miteinander, so geschieht 
das stets in der so und sovielfachen Anzahl ihrer Atommenge, also 
stets in ganzen Atomen. 

Wir sagten oben, dass es zur Eingehung einer chemischen Ver
bindung stets einer Anziehungskraft oder chemischen Verwandtschaft 
der betreffenden Elemente bediirfe. Diese chemische Verwandtschaft 
istbesonders gross bei einem uns schon aus friiheren Lektionen wohl
bekanntem Element, dem in der Luft vorhandenen Sa u e r s to ff. 
Wahrend der andere Teilhaber der atmospharischen Luft, der eben. 
falls gasformige Stiekstoff (Nitrogenium, N), eine ziemliche Teilnahms
losigkeit an chemischen Verbindungsvorgangen zeigt, zeichnet sich der 
Sauerstoff (Oxygenium, 0) durch eine urn so grossere Tatigkeit bei 
allen chemischen Prozessen aus. Es gibt ausser dem Element Fluor 
wohl kaum ein Element, von dem wir nicht mindestens e i n e Ver
bin dung mit Sa u e r s to f f, sehr haufig aber mehrere derselben kennen. 
Von seinem lateinischen Namen Oxygenium abgeleitet, werden die 
Verbindungen des S au e r s t 0 ff s mit anderen Elementen als 0 x y d e 
bezeichnet und der Vorgang der chemischen Verbindung mit Sa u e r
stoff als Oxydation. 

Die normalen gesattigten Sauerstoffverbindungen werden als 
Oxyde, die weniger Sauerstoff enthaltenden als Suboxyde oder 
Oxydule, die sauerstoffreicheren als Sesquioxyde oder Super
oxyde bezeichnet. Wir wollen uns an praktischen Beispielen die sehr 
wichtigen 0 x y d v e r bin dun g e n vor Augen ftihren. Es verbinden 
sich Z. B. 2 Atome des I wertigen Elementes Natrium (Na2) mit I Atom 
des 2wertigen Sauerstoff(O) zu I Molekiil Natriumdioxyd = Na,O, ---I Atom des 2wertigen Elementes Calcium (Ca) mit I Atom des eben-
falls 2 wertigen Sauerstoffs (0) zu I Molekiil C a lei u m 0 x y d = Ca O. 
Hierbei wollen wir schon auf die zur Anwendung gekommene W;;:tIg. 
keit unser Augenmerk richten. 

Auf der anderen Seite verbindet sieh Z. B. I Atom des 4 wertigen 
Elementes Kohlenstoff (C) mit 2 Atomen des 2wertigen Sauerstoffs (0) 
zu I Molekiil K 0 hie n d i 0 x y d = CO2 (die nieht gesattigte Verbindung 
des Kohlenstoffs mit dem Sauerstoff bezeichnet der Chemiker als 
Koh lenoxyd = CO). -
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Das 2wertige Element Schwefel (S) geht mit dem 2wertigen 
Sauerstoff 3 Oxydationsstufen ein, namlich: 

I. die Verbindung SO = Schwefeloxyd, -2. die Verbindung S02 == Schwefeldioxyd und 
3. die Verbindung 503 = Schwefeltrioxyd. -Natrium und Calcium gehoren in die Reihe der als Metalle 

bezeichneten Elemente; Calciumoxyd ist uns als gebrannter Kalk 
oder Atzkalk wohlbekannt. Mit Wasser verbinden sich Natriumoxyd 
und Calciumoxyd zu Nat r i u m h y d r 0 x y d (Atznatron, Seifenstein, 
N atronlaugel und C a I ci urn h y d r 0 x y d (geloschter Kalk), welche in 
Wasser gelost bei vorsichtigem Kosten einen laugenhaften Ge
s c h mac k zeigen und die Eigenschaft besitzen, dass rotes Lackmus
papier in die Losung getaucht eine blaue Farbung annimmt. Diese 
Eigenschaften bezeichnet der Chemiker als basische und die Metall
oxyde mit dem Ausdruck Basen. 

Ko hlenstoff und Schwefe I gehoren zu den Metalloi den 
oder Nichtmetallen. Die wasserigen Losungen des Kohlenstoff
oxyds sowie des Schwefeltrioxyds schmecken, letztere mit Vor
sicht gekostet, s a u e r; ein in die wasserige Losung derselben getauchter 
Streifen blauen Lackmuspapiers wird g e rot e t, der Chemiker bezeichnet 
die genannten Eigenschaften als die einer Sa u r e, und benennt die 
Metalloidoxyde als SlI.uren. 

Wir haben jetzt einen grossen Sprung getan, indem wir die 
Oxyd e der Meta lle als Basen, die 0 xyde der Metalloid e als 
Sa u r e n kennen gelernt haben, und nach den basischen oder sauren 
Eigenschaften der Oxyde die Elemente in Met a II 0 ide oder N i c h t
metalle und in Metalle einteilen. 

Lektion 25. 

Metalloxyde und Metalloidoxyde. Basen und SAuren. 
Urn die in der vorigen Lektion gelehrte Einteilung der Oxyde 

der Elemente in Basen und Sauren, auf der Verschiedenheit der 
gebildeten Metall- und Metalloidoxyde beruhend, uns so recht 
in Fleisch und Blut iibergehen Zll lassen, wollen wir den Vorgang der 
Oxydbildung an einigen weiteren uns bekannten Elementen demonstrativ 
fortsetzen. Das im Kalk enthaltene Element Cal c i u m bildet mit 
Sauerstoff ein C alci u moxy d. Da Calcium ein Metall ist, so muss 
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die Losung des Calciumoxyds laugig schmeck en ; wir empfinden, dass 
das Calciumoxyd zu den Basen gehort. In der Grossindustrie wird 
das Cal c ill m 0 x y d in bedelltenden Mengen hergestellt und bildet den 
sogenannten A.tzkulk, welcher durch starkes Gliihen aus einem natiir
lich vorkommenden Kalkstein, einem rohen Calciumkarbonat, durch 
Austreiben der Kohlensallre in der Gliihhitze gewonnen wird. Diesen 
At z k a I k benutzen wir zur Herstellung unseres Kalkwassers, Aqua 
Calcis, indem derselbe mit Wasser iibergossen wird. Nachdem man 
den ersten Wasseraufguss weggegossen hat, urn etwaige Unreinigkeiten 
zu entfernen, wird der zweite Aufguss nach einigem Stehenlassen 
filtriert und als Aqua Calcis gut verkorkt vorratig gehalten. Bei dem 
Ubergiessen des A. t z k a I k soder C a lei u m 0 x y d s flillt uns auf, dass 
der harte Kalk unter Ausstossung heisser Dampfe zu einem feinen 
Pulver zerfallt. Diese Erscheinung riihrt davon her, dass je ein Molekiil 
des Calciumoxyds je ein Molekiil des Wassers an sichzieht, urn 
damit eine neue Verbindung einzugehen, ein wasserhaltiges Calcium
oxyd oder, wie der Chemiker es bezeichnet, ein Calciumhy droxyd 
(Hydor bedeutet im Griechischen Wasser), was uns die Formel veran
schaulicht : 

CaO + H20 CaO.H2 --..-. --...- --
Calciumoxyd + Wasser = Calciumhydroxyd. 

Die Formel Ca02H2 schreibt der Chemiker Ca(OH)2, urn damit 
auszudriicken, das'SOHals ein einheitlicher Begriff,'aiScin Wasser--re s t oder H y d r 0 x y d betrachtet wird, welcher I wertig ist (H20 
=H + HO). 

Fassen wir auf der anderen Seite die Bildung von Metalloid
oxyden ins Auge, so haben wir eine der bekanntesten in dem 
Kohlendioxyd (Kohlensaure), CO2, der gesattigten Verbindung des 
Kohlenstoffs mit dem Saue?S'toff kennen gelernt. Wir wissen 
nun schon, dass dieses Kohlendioxyd als Metalloidoxyd zu den 
Sauren gerechnet wird. Durch die neueren Forschungen jedoch ist 
nachgewiesen worden, dass dieses Kohlendioxyd CO2 beim Zusammen--treffen mit der atmospharischen Luft aus der darin enthaltenen Wasser-
menge, wie iiberhaupt aIle Metall- und Metalloidoxyde ein 
Molekiil Wasser H20, herausholt und chemisch bindet, das Metalloid----oxyd dabei in ein Metallhydroxyd verwandelnd. 1 Molekiil CO2 

+ I Molekiil H.O = I Molekiil COaH2 oder wie die Schreibweise laiitet 
. --- ~ = H 2COS• 
~ 

Nannten wir bisher das Kohlendioxyd eine Saure (Kohlensaure), 
so miissen wir jetzt, den neueren Bezeichnungen folgend, die als 
MetalIoidhydroxyd oben bezeichnete Verbindung H2COS al5 eine Saure --
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mit Wasser, als ein Sa u r e h y d rat bezeichnen, wahrend wir die 
Metalloidoxyde ohn e Wasser als Sa ure a n hydride benennen. 
Mit diesen sogenannten Hyd ro ver bindung en, also mit den Metall
hydroxyden als Basen, sowie den Metalloidhydroxyden als 
Sa u r e h y d rat e n mUssen wir nunmehr rechnen. 

Lektion 26. 

Metallhydroxyde oder Basen nnd SAnrehydrate. Salze. 
Wir haben nun die sehr wichtige Erklarung der Neubildung der 

Metal loxyd e durch H20 - Aufnahme in Met a Ilhy droxyde oder --Basen, sowie der Meta Iloidoxyde durch H 20-Aufnahme in Sa ure· --h y d rat e kennen gelernt. Wir wissen jetzt, dass die wasserigen 
Losungen der Basen I aug i g e oder bas i s c h e Eigenschaften, die 
wasserigen Losungen der Saurehydrate sa u r e Eigenschaften auf· 
weisen. Zu den Saurehydraten rechnen wir z. B. das S c h w e f e I
s a u r e h y d rat, H 2S04, und fUhren uns schnell noch einma! dessen 

~ 

Aufbau vor. Das Metalloid S c h w e f e I (S 1, unser en Sulfur in bacillis 
oder unseren Sulfur sublimatum darstellend, verbrennt, wenn derselbe 
angezundet wird unter Bildung eines erstickenden Dampfes. Zuerst 
verbindet sich I Atom S mit I Atom 0 aus atmospharischer Luft zu 
Schwefeloxyd SO. --S+ 0 = SO Schwefeloxyd. -Diese Verbindung SO nimmt I weiteres O-Atom auf, und wird 
zu S02, Schwefeldioxyd oxydiert; es ist dies S02 die sog. 
Sch~flige Saure, resp. deren Anhydrid. --

Die Schweflige Saure wird durch weitere O-Autnahme zu SOa 
oxydiert, die wir als S c h w efe It rio xy d oder S c h w efe I s a u7e
an h y d rid bezeichnen. 

S + 0 SO SchwefeIoxyd, Unterschwefligsaureanhydrid, --SO + 0 = S02 Schwefeldioxyd, Schwefligsiiureanhydrid, 
S02 + 0 = 503 Schwefeltrioxyd, Schwefelsiiureanhydrid. 
Mit der letzte~ wollen wir uns des weiteren beschiiftigen. 

Durch Aufnahme von I MolekUI H20 wird das Schwefeltrioxyd, SOs, --- --das Schwefelsaureanhydrid in das S c h we f e I s ii u r e h y d rat, d. i. 
unsere Acid. sulfuricum Anglicum iibergefiihrt. 

SO. + H20 = S04H2 oder wie der Chemiker schreibt -- ---H2~04 Schwefelsiiurehydrat. 
'--' 
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Wir wollen uns die Miihe nicht verdriessen lassen, noch einmal 
das uns nun schon bekannte Leichtmetall Natrium mit seiner 
Oxyd- resp. Hydroxydverbindung Revue passieren zu lassen, und 
zwar, ohne jeden Kommentar, in Formeln! 

I II 
2Na + 0 = Na.O --NatO + H20 = Na2 H20 2 oder 2 X NaHO --- - . --N a tnumhydroxyd 

eine Basel 
Wenn \Vir sehr verdunnte Losungen von Schwefelsaurehydrat 

(Acid. sulfuric.) und Natriumhydroxyd (Natrum causticum) vorsichtig 
solange miteinander versetzen, bis die Fliissigkeit blaues Lackmuspapier 
nicht mehr rotet und rotes Lackmuspapier nicht blaut, so haben wir die 
Eigenschaften beider Verbindungen aufgehoben, wir haben sie n e u t r a
lisiert. Wir erhalten nunmehr eine FIUssigkeit, welche weder sauer 
noch laugig schmeckt, sondern diesel be hat einen kiihlenden, salzigen 
Geschmack angenommen, denn es hat sich ein uns wohlbekanntes 
Salz, das Natriumsulfat oder Glaubersalz gebildet. 

Wir wollen uns schleunigst den Vorgang klar machen: 

H 2S04 + --Schwefelsaurehydrat 

(nebenbei) 
Na~S04 + H20 

Natr~roxyd Sch~res W'"aSse'r. 
Natrium, 
ein S alz. 

2NaHO 

Wieviel MolekUle Natriumhydroxyd sind zu I MolekUI Schwefel
saurehydrat notig gewesen? Antwort: 2 Molekiile, weil nicht I Atom, 
sondern 2 Atome des Iwertigen Natrium zur Ersetzung der 2 H-Atome 
des Saurehydrates notwendig sind.) 

Was lernen wir aus obiger Formel? 
Durch Vereinigung einer Saure (Saurehydrat) und einer 

Base bildet sich ein Salz und zwar indem die H (\Vasser
stoff-)Atome der Saure durch die Metallatome der Base 
ersetzt oder substituiert werden. 

Das ist ein sehr wichtiger Lehrsatz! Er ist gewisser
massen die Kronung un seres Gebaudes der anorganischen Chemie, 
deshalb wollen wir uns noch in einer weiteren Lektion damit be-
schaftigen. 
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Lek ti on 27. 

Weiteres iiber Salze. 
Bei dem in voriger Lektion gewahlten Beispiel der Vereinigung 

von Sauren und Basen zu Salzen wird uns aufgefallen sein, dass wir 
auf I Molekul H2SO. 2 Molekule = 2 X NaHO einwirken liessen. Die 
Erklarung fUr ilie'~rwandte ungleiche M~kuimenge resultiert aus der 
Wertigkeit der betreffenden Elemente. Die zwei Iwertigen H·Atome 
bedurfen zu ihrer Ersetzung zweier ebenfalls Iwertiger Na·Atome, 
deshalb miissen wir 2 Molekiile der Base Natriumhydroxyd verwenden, 
urn einen vollen Ausgleich der Wertigkeit zu erlangen. Wiirden wir 
nur I Molekiil des NaHO verwenden, so wiirden wir auch ein Salz 
bilden konnen, in we~ aber I H·Atom noch unersetzt bleiben wiirde. 
Hier der chemische Vorgang: 

H 2 S04 +- NaHO = NaHS04 + HHO oder H20. 
~.- -..- -.- -..,- ~ 

Dieses Na HS04 ist ebenfalls ein Salz, es enthalt aber noch ein 
unersetztes H~ es ist mit anderen Worten die volle Verbindungs· 
fahigkeit der Saure nicht befriedigt worden, es ist zu wenig an Base 
verwendet worden, und der Chemiker bezeichnet ein solches Salz, bei 
welchem nicht aile H·Atome der Saure durch Metallatome der Base 
ersetzt sind, als ein saures Salz (in obigem Fall als saures 
schwefelsaures Natrium oder doppelt schwefelsaures Natrium, 
lat. Natrium bisulfuricum bezeichnet), wahrend dem Produkte der voll 
ausgeglichenen Sattigung der H·Atome der Saure durch Metall· 
atome der Base die Bezeichnung norm ales oder neutrales Salz 
beigelegt ist. 

Ein weiteres Beispiel soli uns weitere Klarheit iiber diese Be· 
zeichnungsart vermitteln. 

I Atom des 2 wertigen metallischen Elementes Calcium Ca" ver· 
bindet sich mit I Atom Sauerstoff (0"), zu I Molekiil Calciumoxyd CaIO". 

Das CaO bildet mit I Molekiil H20 das Calciumhydroxyd CaHA. -..-- -..-- -..-
Wir wollen aus dieser Base CaH20. (Calciumhydroxyd) und der 

Saure H,S04 (Schwefelsaurehydrat) cillSalz bilden: 
H2S04 + Ca"H20. = Ca"S04 + H 2H20 2 oder 2 X H20. 
~ -- -.- -..- -...--
Saure Base ein Salz (AlsNebenprodukt wird 

H 20 Wasser gebildet). 
Schwefelsaures Calcium. 

Das 2wertige Element Calcium ist an Stelle der zwei Iwertigen 
H·Atome in das Schwefelsaurehydrat eingetreten, wodurch die Wertig· 
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keit vollig ausgeglichen und ein normales Salz, das schwefelsaure 
Calcium (unser Gips), gebildet worden ist. Wir wollen uns hier schon 
merken, dass nur Sauren mit mehreren Wasserstoffatomen sowohl 
normale wie saure Salze bilden konnen, wahrend Sauren mit nur 
einem ersetzbaren H -Atom n u r normale Salze bilden konnen. 

Es gibt noch eine Abart von Salzen, welche im Gegensatz zu den 
sauren Salzen als basische Salze bezeichnet werden, wie wir einem 
solchen in dem basisch salpetersauren Wismut, Bismuthum 
subnitricum, begegnen. Es sind diese Salze Verbindungen von normalen 
Salzen mit einem gewissermassen Anhangsel der betreffenden Base. 
So stellt das basisch salpetersaure Wi smut eine Verbindung von 
normalem salpetersauren Wismut mit Wismuthydroxyd dar. Unser 
Bleiessig, Liquor Plumbi subacetici, is! eine Losung von basisch essig
saurem Blei, welches aus einer Verbindung von normal em essigsauren 
Blei mit Bleihydroxyd besteht 1 J. 

Man bezeichnet die basischen Salze durch das eingeschobene 
Wort "sub", so z. B. basisch salpetersaures Wismut als Bismuthum 
subnitricum, den Bleiessig als Liquor Plumbi subacetici. 

Als Doppelsalze bezeichnet man die durch Zusammenkristalli
sieren herbeigefuhrte Verbindung zweier Salze. So ist z. B. das sog. 
Seignettesalz, Natrium-Kalio tartaricum ein solches Doppelsalz, eben so 
der Alaun_ 

Lektion 28. 

Weiteres fiber die Siiuren. 
Wir lernten im vorigen Kapitel den Lehrsatz kennen, dass ein 

Salz aus einer Saure und einer Base gebildet wird, indem die H-Atome 
der Saure dnrch Metallatome der Base ersetzt werden. Je nach der 
Anzahl der e rsetzba r e n H-Atome werden die Sauren in I - basis ch e, 
wenn nur I H-Atom vorhanden, in 2- und 3-basische, wenn 2 

I) Zur Darstellung des Liquor Plumbi subacetici wird ein bestimmtes Quantum 

von Bleizucker - essigsaurem Blei - im Wasserbade geschmolzen und dazu 

ein bestimmtes Quantum von Bleiglatte - Bleioxyd resp. + H20 = Blei

hydroxyd - getan. Das Bleihydroxyd PbH20 2 lOst sich dabei im essigsauren 
~ 

Blei, und es bildet sich ein bas is c h essigsaures Blei, weil ein Uberschuss an 

Base - Bleihydroxyd - in dem neuen Salze vorhanden ist. 

Hoffschildt. 2. AnA. 5 
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oder 3 ersetzbare H-Atome in der Saure enthalten sind. So ist z. B. 
die Salpetersaure, HNOa eine I basische, die SchwefeIsiiure, --H.SO f eine 2 basische, die Ph 0 s ph 0 r sa u r e, HaPO f eine 3 basische 
~ weil in ihnen I resp. 2, resp. 3 erse~ H-Atome vor
handen sind. 

Weiter werden die Sauren ihrem Sauerstoffgehalt nach ein-
geteilt in 

wenig O-reiche Sauren, welche ais - ige Sauren oder Vnter 
- ige Sl!.uren bezeichnet werden; z. B. schweflige, phosphorige, 
unterschweflige - Sl!.ure: 

in gesl!.ttigte, als normale bezeichnet; z. B. Schwefeisaure, Phos
phorsl!.ure und femer in 
ubersattigte Sauren, als Uber - sauren bezeichnet; z. B. Uber
mangansiiure. 

Mit dem Namen Saure-Anhydrid bezeichnet man wasser
freie Sl!.uren, Sauren, denen also Wasser, H 20, fehit. ----So ist z. B. SOa-Schwefelsl!.ure an h y d rid, denn H2S04 weniger 
H20 = SOa. - --
- DasKohlensaureanhYdrid ist gieich CO2, denn H2COa weniger - --Kohlensaurehydrat 
H 20 ist gieich CO.. Diese Saureanhydride sind nun stets bestrebt, 
Wasser, H20, a;rzunehmen, urn damit die wasserhaltigen Sauren oder - . Sl!.urehydrate zu bllden. 

SOa + H20 = H2S04, Schwefelsl!.urehydrat, ---- --- -CO. + H20 = H.COs, Kohlensaurehydrat. --....-- ~ - .... --
Bei der Aufstellung obiger Formeln der Sa u rea n h y d ri d e wird 

uns auffallen, dass dieselben identisch sind mit den uns gelaufigen 
Sauerstoffverbindungen, kurzweg von uns ais Metalloidoxyde be
zeichnet, und dass die Metalloidhydroxyde identisch sind mit den 
Saurehydraten. Vnter Sauren schlechtweg verstehen wir stets 
die Sl!.urehydrate. 

Lektion 29. 

Sauerstoffsalze. Wasserstoffsiiuren. Halogene. Haloid
salze. Scbwefelverbindungen. Ammoniak. Cyan. 
Die aus der Vereinigung von Sauerstoffsl!.uren (Saurehydraten) 

und Metallhydroxyden (Basen) hervorgegangenen, in den vorigen Lek-
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tionen beschriebenen S alze werden als Sa uer sto ffs alz e bezeichnet. 
Natriumsulfat, Calciumsulfat, Kaliumchlorat, Kaliumnitrat, sie aile sind 
Sauerstoffsalze, die aus den Sauerstoffsauren (Saurehydraten) hervor
gegangen sind. Die vier Elemente Chlor, Jod, Brom und Fluor bilden 
wie aile Metalloide mit Sauerstoff ebensolche Sauerstoffsauren, resp. 
diese solche Sauerstoffsalze (z. B. Kaliumchlorat, chlorsaures Kalium), 
sie bilden aber noch eine andere Art Sauren, indem sie sich mit Wasser
stoff vereinigen zu sogenannten Wasserstoffsauren. Da sich die 
vier Elemente gegebenenfalls als solche mit Metalloxyden (Basen) 
direkt zu Salzen vereinigen, so hat man diesen Metalloiden die Be
zeichnung Salzbildner oder Halogene gegeben, die von ihnen ge
bildeten Salze aber als Halo ids a 1 z e bezeichnet. Die Bildung der 
Was 5 e r 5 t 0 ff 5 a u r e n veranschaulichen wir uns durch folgende 
Formel: 

Cl + H CIH (oder HCll - ----Chlor + Wasserstoff = Chlorwasserstoffsaure, 

deren wasserige Losung uns als Salzsaure wohl bekannt ist; 

F + H FH (oder HF) - ----Fluor + Wasserstoff= Fluorwasserstoffsaure, 

deren wasserige Losung als Flu s 5 5 au r e zum Atzen des Glases Ver
wendung findet und daher nur in Guttaperchaflaschen aufbewahrt 
werden kann. 

Diese sogenannten Wasserstoffsauren verhalten sich Basen 
gegeniiber wie die Sa u e r s t 0 ff sauren oder Saurehydrate, sie bilden 
ebenfalls mit Basen Salze, welche man Haloidsalze nennt. 

z. B. ClH + NaHO = NaCl + H20 
'-.-' -....- ~ --..--

Natriumchlorid 
BrH + KHO = KBr + H20 -....- --.- --..,- --..-

Kaliumbromid. 

Eine ganz eigenartige Verbindung ist die des Metalloids Schwefel 
(S) mit Wasserstoff. die nach faulen Eiern riechende, gasfurmige Ver
bindung Schwefelwasserstoff HzS. Dieses Gas bildet in Wasser ----eingeleitet als Schwefelwasserstoffwasser eine wichtige Rolle 
bei der Ermittelung von Schwermetallen in der Analyse. 

Die Darstellung des Schwefelwasserstoffgases geschieht gewohnlich 
aus dem kiinstlich dargestellten Schwefeleisen (FeS) und verdiinnter 
Schwefelsaure ohne Anwendung von Warme. Ais Gasentwickelungs
flaschen kann man sich ahnlicher bedienen wie bei der Darstellung der 
Kohlensaure. In die Flasche (a Fig. 26), von ca. l/ Z Liter Rauminhalt, 
gibt man 50 g Schwefeleisen in klein en Stiicken und etwas Wasser 

5* 
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zum Absperren des Sicherheitsrohres, und giesst nach und nach in 
Portionen die notige verdiinnte Schwefelsaure ein, urn eine allmahliche 
und anhaltende Gasentwickelung zu erreichen. Auf 10 Teilen Schwefel
eisen verbraucht man 12 Teile englische Schwefelsaure, verdiinnt mit 
dem Sechsfachen ihres Gewichtes Wasser. 

Das Gas leitet man in destilliertes, durch Aufkochen von atmos
pharischer Luft vollig befreites \Vasser, indem man das aussere Ende 
des Gasleitungsrohres bis auf den Boden der Vorlage hinabreichen 
lasst. Den Apparat stellt man an einen schattigen luftigen Ort, wo das 
von dem Wasser nicht absorbierte Gas ohne Belastigung fUr die Urn-

Fig. 26. 

gebung fortgefiihrt wird. Da Schwefelwasserstoffgas vom Wasser nicht 
mit Begierde aufgenommen wird, so ist es gut, das Ende des Leitungs· 
rohres zu einer engeren Offnung auszuziehen. 

Schwefelwasserstoff ist, wie schon erwahnt wurde, den Lungen 
ein Gift. Man hiite sieh, davon aufzuatmen, denn schon geringe Mengen 
geniigen bei manchen Individuen, die Gesundheit zu untergraben und 
das Leben zu verkiirzen. Seine Darstellung, Entwickelung, die Ver
weNdung als Reagens geschehe immer an einem zugigen Orte. 

Das Wasser absorbiert bei mittlerer Temperatur ca. sein 2 1/2 faches 
Volumen Schwefelwasserstoffga::;. In kleinere Flaschen umgegossen, 
bei dichtcm Versehluss der ganz gefiillten Flaschen und geschiitzt vor 
Tageslicht halt sich das Schwefelwasserstoffwasser lange Zeit brauchbar. 
wenn sieh aueh wah rend dieser Zeit eine Spur Sehwefel abseheiden 
solae. 
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Der Schwefelwasserstoff, H 2S, bildet mit den MetaIlsaizen sogen. 
S c h w e f elm eta II e, weiche meist als charakteristische, mehr oder 
weniger dunkeigefiirbte Niederschliige sich darstellen. Diese SchwefeI· 
met a II e werden in solche mit hOherem Schwefelgehalt, SuI fi d e ge
nannt - und sOlche mit niederem Schwefeigehalt - SuifOre genannt 

eingeteilt, z. B.: 
Bieisul fi d = Schwefelblei, 
QuecksiIbersui fOr = Schwefelquecksilber mit wen i g S-Gehalt. 
Quecksilbersulfid = Schwefelquecksilber mit viel S·Gehalt. 

Einer ferneren, ganz eigenartigen \tVasserstoffverbindung, 
niimlich der mit S tic k s to ff, wollen wir hier an dieser Stelle Erwiihnung 
tun, das ist die Verbindung NHa, welche uns als Ammoniak bekannt 
ist. Die Verbindung dieses Nif.""' mit Wasser, mit I MolekOI H 20, das --- ---sogenannte Am m 0 n i urn h y d r 0 x y d, iihneit riesig den Hydroxyden 
der sogenannten Alkalimetalle, wie z. B. Natriumhydroxyd, und wird 
deshalb auch hiiufig mit in die Reihe der sogenannten Alkalien ge
rechnet, mit denen es die Fiihigkeit der Salzbildung, resp. die Eigen
schaften einer Base teilt. 

Die Verbindung des Elementes K 0 hIe n s t 0 ff (C) mit dem S tic k
s t 0 ff (N) bildet ein Produkt, welches gleich einem Grundstoffe oder 
Elemente auf tritt, llnd zwar gleich den uns als Halogenen bekannten 
Elementen ChIor, Jod, Brom und Fluor. Diese chemische Verbindung 
beider Elemente stellt das sogenannte Cyan, CN, vom Chemiker mit 
dem Symbol Cy bezeichnet, dar und bildet d~elbe mit Was s e r
stoff, wie die genannten vier Halogene eine Wasserstoffsiiure, die 
Cyanwasserstoffsiiure oder Blausiiure (HCy) und mit Basen Salze, z. B. ----Cyankalium, KCy, welche den Haloidsalzen gleichen. ----Zweier eigenartiger C y a n verbindungen wollen wir hier noch 
kurz Erwahnung tun, namlich der E i sen c y an verbindungen und del' 
Sui foe y a n - oder Rho dan verbindungen, welche beide gegenOber 
den sonstigen Cyanverbindungen als nicht giftig gelten. Die genannten 
Verbindungen finden als Kaliumsalze, als sogenannte Blutlaugensalze 
viel Verwendung in del' Farberei und Photographie, speziell zur Er
zielung blauer Farben (Berliner Blau) mit Eisensalzen, wahrend Rhodan
salze speziell zur Tonung in del' Photographie Verwendung finden. 
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Lektion 30. 

Bezeicbnung der Salze. 
Nachdem wir uns die Entstehung der Salze als 

Sauerstoffsalze, Haloidsalze und Schwefelsalze 

klar gemacht haben, wollen wir neben der handelsgebrliuchlichen Be
zeichnung die wissenschaftliche Bezeichnung ebenfalls in den Kreis 
unserer Betrachtungen ziehen. Aus dem Geschlift, in dem der junge 
Fachgenosse seine Lehrzeit absolviert, wird ihm die lateinische Nomen
klatur nach a It erA r t gelliufig sein. Er findet dort das kohlensaure 
Natrium als Natrium carbonicum, das Glaubersalz als schwefelsaures 
Natrium usw. bezeichnet. Die moderne Chemie hat indessen. der 
internationalen Eigenart dieser Wissenschaft Rechnung tragend, das 
korrekte Ubersetzen der deutschen Bezeichnung in das Lateinische 
aufgegeben und sich daftir die franzosische Schreibweise zu eigen 
gemacht. Der Franzose bezeichnet unsere Soda, unser Natrium carbo
nicum als carbonate de soude, unser Glaubersalz als sulfate de 
soude, unser Natrium chloratum als chlorure de sodium, unser 
Kalium sulfuratum als sulfure de potasse; di.eser franzosischen 
Bezeichnung hat sich unsere moderne Chemie angeschlossen, so dass 
wir diese Schreibart in allen wissenschaftlichen Biichern und besonders 
in den Vorschriftsangaben fiber photographische und andere chemisch
technische Feinprliparate angegeben finden. Die Kenntnis dieser modernen 
wissenschaftIichen Bezeichnungsart ist daher fUr uns von ungeheurem 
praktischen Werte. . Wir geben deshalb eine grossere Anzahl von Bei
spielen der betr. Salze, deren Einprligung wir den jungen Fachgenossen 
dringend ans Herz legen mochten. 

a) Beispiele von S au e r s t 0 ff sal zen (die normalen ffihren die 
Endung at): 

Alte Bezeichnung: 
Calcium carbonicum 

" 
sulfurium 

Kalium carbonicum 

" 
bioxalicum 

" 
chloricum 

Moderne Bezeichnung: 
Calciumkarbonat 

" 
sulfat 

K aliu mka rbon at 

" 
" 

bioxalat 
chlorat 

(nicht zu verwechseln mit dem Kalium chloratum oder Chlorkalium, 
welches jetzt mit Kalium chi 0 rid bezeichnet wird.) 

Magnesium carbonicum Magnesiumkarbonat 

" 
sulfuricum - • sulfat 
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Natrium carbonicum 

" 
" 
" 

bicarbonicum 
nitricum 
sulfuricum 

Strontium nitricum 
Zincum sulfuricum 

_ Natriumkarbonat 

" 
" 

bi karbonat 
nitrat 
sulfat 

_ Strontiumnitrat 
Zinksulfa t 

Karbonate sind also kohlensaure Salze 
Sulfate " schwefelsa ure " 
Phosphate" "phosphorsaure" 
Azetate " "essigsaure "usw. 
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b) Beispiele von Sauerstoffsalzen, welche von sauerstoff
armeren Sauren abstammen; dieselben werden als it e bezeichnet: 

Calcium hypochlorosum = C alci umhypochlori t 
(unterchlorigsaures Calcium) 

Calcium chlorosum - Calciumchlorit 
(nicht zu verwechseln mit Chlorcalcium, Ca Cl2 , welches jetzt a)5 --Calciumchlorid bezeichnet wird). 

Natrium sulfurosum = Nat r i u m sui fit 
(nicht zu verwechseln mit Schwefelnatrium Na2S, welches jetzt als 
Nat rium sulfi d bezeichnet wird). --

Natrium subsulfurosum = Natriumhyposulfit 
Calcium bisulfurosum = C a I ci u m b i s u Hi t. 

c) Beispiele von Uber-sauren Salzen: 
Kalium permanganicum = Kaliumpermanganat. 

d) Beispiele von normalen Haloi dsalzen, welche wir als ide 
bezeichnen : 

Natrium chloratum 
Kalium bromatum 

" 
chloratum 

Natriumchlorid 
Kaliumbromid 

" 
chlorid 

(nicht zu verwechseln mit dem chlorsauren Kalium = K ali u m chi 0 rat, 
siehe oben) 

Kalium jodatum Kaliumjodid 
Ammonium chloratum - Ammoniumchlorid 
Kalium cyanatum Kaliumcyanid. 

e) Beispiele von Haloidsalzen, welche halogenltrmer sind 
und jetzt als u r e bezeichnet werden: 

Hydrargyrum chloratum = Quecksilberchlorur 

" jodatum - " jodur. 
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Lektion 3I. 

Weitere Bezeichnung der Salze. 
Wir kommen nun noch zu den modernen Bezeichnungen der 

Schwefelmetalle, deren schwefelarmere als Sulfiire und deren 
schwefelreichere als SuI fi d e bezeichnet werden: 

a) Beispiele von Sulfiiren: 
Alte Bezeichnung: Moderne Bezeichnung: 
Hydrargyrum sulfuratum nigrum = Quecksilbersulfiir. 

b) Beispiele von Sulfiden: 
Kalium sulfuratum = Kaliumsulfid 
Natrium sulfuratum = Natriumsulfid 
Hydrargyrum sulfuratum rubrum = Que c ks i I b e r suI fi d. 

Zum Schluss wollen wir uns noch einige Spezialbezeichnungen 
merken: es werden namlich 

die Kupferoxydsalze als Cupriverbindungen, 
die Kupferoxydulsalze als Cupro- " 
die E i sen 0 x y d s a I zeals Fer r i -
die Eisenoxydulsalze als Ferro

bezeichnet, z. B. 
Ferrum sulfuricum = Ferros ulfa t 

(schwefelsaures Eisenoxydul). 

Lek tion 32. 

Analyse. Massanalyse. 

,. 

So wenig, wie wir in diese Anleitung Vorschriften zur Anfertigung 
chemischer und technischer Praparate hineinbringen konnten, ebenso
wenig kann die Anleitung eine ausfiihrliche Anweisung zur V ornahme 
von Analysen, - chemische Arbeiten zur Ermittelung der einzelnen 
Bestandteile eines uns vorliegenden Korpers - bringen, ohne den Cha
rakter eines brauchbaren Leitfadens beim Unterricht un serer jungen 
Fachgenossen einzubiissen. 

Wir wollen nur allgemein hier angeben, dass die chemische A n a
lyse in der Ermittelung der in einem Korper vorhandenen Urstoffe 
besteht, und dass diese Ermittelullg durch Anwendung sogenannter 
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Rea g en tie n geschieht, welche durch Hervorrufung charakteristischer 
dem Chemiker bekannter Erscheinungen (Farben, Niederschlage, Gas
entwickelung usw.) den Schluss auf die Anwesenheit oder Abwesen
heit bestimmter, gesuchter oder vermuteter Urstoffe gestatten. Gilt es, 
nur die Anwesenheit oder Abwesenheit bestimmter Stoffe zu be
stimmen, so sprechen wir von einer q u ali t a ti v en Analyse, wahrend 
die qua n tit at i v e Analyse durch genaue Wagung die gefundene 
Menge des betr. Korpers uns angibt. Fur bestimmte in Wasser los
liche chemische Verbindungen: wie Alkalien, Sauren, Chlor- und Jod
verbindungen u_ a. hat man in der Massanalyse ein geeignetes Ver
fahren gefunden, urn durch Einwirkung geeigneter Reagenzien von be
stimmter prozentualer Starke die prozentuale Menge des 
gesuchten Korpers rcsp_ der chemischen Verbindung vermittelst 
stochiometrischer Berechnung feststellen zu konnen. Diese Feststellung 
geschieht durch Einwirkung geeigneter Sattigungsmittel, welche eine 
Ausgleichung oder Neutralisation des resp_ Korpers ermoglichen und 
zwar durch sogenannte Titrierung mittelst Losungen von bestimmter 
berechneter Starke. (Normallosungen_) Die erfolgte Ausgleichung oder 
Neutralisation wird durch sogenannte Indikatoren angezeigt, welche 
durch Eintritt verschiedener Farbenerscheinungen den geschehenen Ein
tritt des Ausgleichs erkennen lassen. So wird z. B. der prozentuale 
Gehalt der Soda und der Pottasche durch Titrieren mit einer Salz
saurelosung von bestimmtem Gehalt (Titre) festgestellt, und andererseits 
die Starke des Essigs, oder der Essigsaure durch Sattigen mit einer 
Normalkalilauge. Bei beiden Operationen dient eine Lackmustinktur als 
sogenannter In dika tor oder Anzeiger der geschehenen Sattigung oder 
Neutralisation. 

Lektion 33. 

Einige leichte Priifungsmethoden. 
Prufungen auf: 

Kohlensaure: Etwas Soda (Natriumkarbonat) in Wasser gelost, dazu 
etwas verdunnte Saure (Schwefel- oder Essigsaure etc.): 

Au fb r a use n (Entweichen der Kohlensaure). 
Chlor:s Tropfen Salzsaure (HCI) oder I Spitze Kochsalz (Natrium

chlorid) in Wasser gelost; dazu einige Tropfen HoHenstein (Silber
nitrat)losung: 
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Wei sse r, k a s i g e r Niederschlag (Chlorsilber), der in Salmiak
geist loslieh ist. 

B rom: I Stiickchen Bromkalium in etwas Wasser gelost, dazu frisches 
Chlorwasser (10 g) und 5 g Chloroform und schiitteln: 

Das Chloroform wird rotgelb gefarbt (vom Brom). 

J od: Jodkalium, wie oben Bromkalium behandelt: 

Das Chloroform wird violett gefarbt (vom Jod). 

S e h w e f e I s a u r e: I Spitze Bittersalz (Magnesium suI fa t) in etwas 
Wasser gelost; dazu einige Tropfen Baryumnitratlosung: 

Wei sser N iede rs chla g = Baryumsu lfat (Schwerspat). 

Borsa ur e: In eine kleine Porzellanschale I Messerspitze Borsaure; 
dazu 5 g Weingeist und anziinden: 

Griine Flammensaumung. 

Arsen: I Messerspitze weiss en Arseniks (Arsenige Saure - Vor
sicht!!!) wird in etwas Filtrierpapier gewickelt und angeziindet 
und ausgeblasen: 

Es en twick eIt si ch ein kno bl a u ch artiger G eru ch. 

K a I i urn: Auf das Ohr eines Platindrahtes tut man etwas Kalisalpeter 
und halt es an die Spiritusflamme: 

Die F I a m m e e r s c h e i n t v i 0 lett g e s au m t. 

Nat ri urn: Kochsalz, wie oben Kalisalpeter an die Flamme gehalten: 

Die Flamme erscheint gelb gefarbt. 

Am m 0 ni urn: I Messerspitze Chlor·Ammonium mit etwas Natronlauge 
iibergossen, erhitzt: 

Geruch naeh Salmiakgeist - Ammoniak. 

C ale i urn: Zu etwas Kalkwasser gibt man etwas Ammonoxalatlosung: 
Triibung dureh Bildung von oxalsaurem Kalk. 

Bar y urn: I Messerspitze Baryumnitrat am Platindraht in die Wein
geistflamme gehalten: 

Die Flamme wird griin gefa rbt. 

S t ron t i urn: Strontiumnitrat (aueh Strontiana nitriea genannt) am Platin
draht in die Flamme gehalten: 

Die Flamme wird rot gefarbt. 

Mag n e s i urn: Magnesiumdraht zeigt angeziindet: 
Sehr weisse Flamme. 

Eisen: I Spitze Eisenvitriol (Ferrosulfat) in etwas Wasser gelost; dazu 
einige Tropfen einer Losung von rot e m Blutlaugensalz: 

Dunkelblauer Niederschlag (Berliner Blau). 
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Ferner: 
Einige Tropfen Liquor Ferri sesquichlorati (Eisenchlorid wie Eisen

oxyd sich verhaltend) in Wasser gelostj dazu einige Tropfen einer 
Losung von gelbem Blutlaugensalz: 

Dunkel bla ue r Nied erschlag (Berliner Blau). 

Chrom: Ein Kornchen Kaliumdichromat (Kal. bichromicum) in etwas 
Wasser gelost: dazu einige Tropfen Bieiessig: 

Schon gelber Niederschlag (Chromblei oder Chromgelb)_ 

Zink: I Spitze Zinkvitriol in etwas Wasser gelost; dazu vorsichtIg 
etwas Natronlauge: 

Es entsteht ein gallertartiger Niederschlag, der 
aber verschwindet, wenn mehr Natronlauge zuge
fugt wird. 

Ais Gegenstilck lose man: 
I Messerspitze Bittersalz, Magnesiumsulfat, das dem Zinkvitriol 

1ihnlich sieht, ebenfalls in etwas Wasser und setzt nun auch Natron
lauge hinzu; es bildet sich ein dem Zinkniederschlag 1ihnlicher, 
gallertartiger Niederschlag, der aber auf Zusatz von mehr Natron
lauge nicht verschwindet. (Unterschied von Zinksulfat). 

K u p fer: I Stuckchen Kupfervitriol (Cuprisulfat) in etwas Wasser ge
lost: d uu Salmiakgeist: 

Schon blaue Farbung der Flilssigkeit (Kupfer). 

Quecksilber: I Spitze Quecksilberchlorid (Hydrargyrum bichlo
ratum, atzendes Sublimat, Vorsicht!!l) in etwas Wasser 
gelostj dazu einige Tropfen Jodkaliumlosung. 

Schoner scharlachroter Niederschlag von Queck
sil be rj 0 did (Vorsicht!!!) 

(Kalkwasser gibt mit derselben Losung rot lichen Niederschlag.) 

1m Anschluss an die obigen Priifungsmethoden wollte ich noch 
urn das Verstandnis filr die dabei vorkommenden chemischen Vorgange 
zu ermoglichen, folgende Erl1iuterung geben: 

Wir kennen aus unserem bisherigen chemischen Unterricht zwar 
den Vorgang der 'Bildung von Salzen aus Sauren und Basen, noch 
nicht aber die durch Einwirkung von starken S1iuren auf fertige Salze, 
von starken Basen auf fertige Salze und von Salzen verschiedener Art 
aufeinander vor sich gehenden chemischen Umsetzungen. 

Bei allen diesen, mit Wechselwirkungen verbundenen, chemischen 
Vorg!:lngen macht sich energisch das Recht des Starkeren geltend j die 
starkere S!:Iure vertreibt die schwachere, und tritt an deren Stelle, die 
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starkere Base tritt an die Stelle der schwacheren, das starkere Element 
an die Stelle des schwacheren. So wird aus den kohlensauren Sal zen 
durch jede Saure die sehr schwache Kohlensaure herausgetrieben, 
ebenso aus den essigsauren Salzen dUTCh jede starkere Saure (wie 
Schwefelsaure, Salpetersaure, etc.) die schwachere Essigsaure. 

Auf die obigen Priifungen angewandt, wird z. B. aus dem kohlen
sauren Natrium durch die starkere Schwefelsaure die schwache Kohlen
saure herausgetrieben und tritt die Schwefelsaure an deren Stelle an 
das Natrium, schwefelsaures Natrium damit bildend. 

(Na2COa + H2S04 Na2SO. + H2COad") 
Natriumkarbonat Schwefelsaure N atriumsulfat Kohlensaure. 

Die starken Basen: Natriumhydroxyd (.Atznatron), Kaliumhydroxyd 
(.AtzkaIi), Calciumhydroxyd (.Atzkalk) vertreiben in derselben Weise 
vermoge ihrer grosseren Starke schwachere Basen aus ihren Ver
bindungen und treten an deren Stelle. Ammonium, eine Verbindung 
von I N und 4 H (NH.), welches sich wie eine Base verhalt, wird 
aus allen seinen Salzverbindungen durch Erhitzen mit einer der sUirkeren 
Basen herausgetrieben. So wird aus Chlorammonium (NH.Cl) durch 
Erhitzen mit Natronlauge (NaHO) ein Chlornatrium (NaCI) gebiJdet, 
wahrend Ammonium als Ammoniak entweicht. (Am Geruch nach 
(Salrniakgeist kenntlich.) DasNatrium der Natronlauge (Natriumhydroxyd, 
das Kalium der Kalilauge (KaIiumhydroxyd) das Calcium des .Atzkalks 
(Calciumhydroxyd) veranlassen, als starkere Basen, die Basen vieler 
Metallsaize aus diesen herauszutreten, urn selbst an deren -, Stelle zu 
treten. So setzen sich schwefelsaures Zink (Zinkvitriol) und Natron
lauge (Natriumhydroxyd) bei gegenseitiger Einwirkung urn in schwefel
saures Natrium und Zinkhydroxyd. Kalkwasser (Calciumhydroxyd) 
und Quecksilberchlorid setzen sich in Calciumchlorid und Quecksilber
hydroxyd urn. 

Wesentlich bestimmend wirkt bei diesen Wechse1zersetzungen 
auch die grossere oder geringere chemische Anziehungskraft oder Ver
wandtschaft, die einen Umtausch oder Austausch der Elemente in den 
verschiedenen Verbindungen veranlasst. Ganz speziell find en wir diese 
grossere oder geringere chernische Verwandtschaft 'bei der Einwirkung 
von Salzen auf andere Salze als massgebend auftreten, indem dabei 
rneist ein Urntausch der basischen Elemente stattfindet. Die Schwefel
saure der Sulfate bemachtigt sich gegebenenfalls stets der Baryum
salze, urn damit schwefelsaures Baryurn (Schwerspat) zu biiden; 
Schwefelsaure und Baryurn haben eben eine grosse chemische Ver
wandtschaft zueinander. Natriumkarbonat und Chlorcalcium bilden das 
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unlosliche Calciumkarbonat, Kaliumchromat und Bleiazetat das unlos
Iiche schon gelbe Bleichromat (Chromgelb). 

Beispiele solcher U msetzungen: 

1. Na2S04 + BaCl2 BaS04 + 2>< NaCl ----Natriumsulfat Baryumchlorid Baryumsulfat Natriumchlorid. 

2. Quecksilberchlorid und Jodkalium vertauschen, in Losungen zu
sammengebracht, die Halogene: das Chlor tritt an das Kalium und das 
Jod an das Quecksilber (Umsetzung). 

HgCl2 + 2 KJ - HgJ2 + 2xKCI 
Quecksilberchlorid 2 X Jodkalium Queck~chlorid 2 X Kaliumchlorid. 

Ein solcher Umtausch der Elemente verschiedener Salzlosungen 
tritt stets ein, wenn durch den gegenseitigen Austausch ein un los
liches Produkt, ein Niederschlag, gebildet werden kann. (Die 
Produkte Baryumsulfat und Quecksilberjodid sind unloslich im Wasser, 
daher - Umsetzung.) 

Bei den Haloidsalzen macht sich wieder das Recht des Starkeren 
recht geltend, da das stark ere Chlor aus allen anderen Halogenverbin
dungen das betreffende Halogen heraustreibt und selbst an die Stelle 
des betreffenden tritt. 

So macht freies Chlor (Chlorwasser) aus Jodkahum das Jod, aus 
Bromkalium das Brom frei und setzt sich an deren Stelle, in beiden 
Fallen Chlorkalium oder Kaliumchlorid bildend. 

CI + KJ KCI + J 
Chlor Jodkalium Kaliumchlorid Jod. 

Cl + KBr KCI + Br 
ChIor Bromkalium Kaliumchlorid Brom, 

welche beiden Urstoffe durch ihre charakteristische Farbung (Jod violett, 
Brom braunrot) sich kenntlich machen. 

1m tibrigen verweise auf die von mir herausgegebene, dem 
Werkchen angehltngte: A nleitu ng zu r Un t ersuch u ng von 
Chemikalien etc., die in Ieicht verstltndlicher Weise die Anleitung 
zur Priifung und Erkennung der meisten metallischen Salzverbindungen 
gibt, ein sicheres Urteil tiber die Echtheit oder ldentitltt der bezogenen 
Chemikalien ermoglicht, und zugleich Material zu weiterer Demonstration 
der oben angezogenen chemischen Umsetzungsvorgange bietet. 
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Lektion 34. 

Auszug der wichtigsten Daten iiber Chernie. 
Unser Pensum beziiglich der uns notwendigen chemischen Theorien 

haben wir eigentlich nunmehr beendet, indem wir ilber die Bildung von 
Salzen in leicht verstandlicher Weise uns informiert haben. Wir wollen 
diesen wichtigen Abschnitt aber nicht verlassen, ohne uns nochmals 
in kurzen Worten die wichtigsten Daten der chemischen Theorie vor 
Augen zu flihren. Diese kurze Rekapitulation trll.gt wesentlich zur 
Festigung des erlernten Wissens bei und fordert in sicheren kurzen 
Ausfilhl'ungen wesentlich das Verstandnis filr die bisher beobachteten 
Vorgll.nge. 

Die C hem i e bescMftigt sich mit den s t 0 f fl i c hen Eigenschaften 
der Korper, mit deren Einzelbestandteilen und deren stofflichen Ver· 
.il.nderungen. Die chemische Verbindung ist stets durch eine 
stoffliche Veranderung der Bestandteile gekennzeichnet. 

Aile Korper und Verbindungen gehen aus Urstoffen oder Ele
men ten hervor, das sind Korper, welche weder durch mechanische 
Einwirkung noch durch chemische Kraft in andere Stoffe zerlegt 
werden konnen. 

Die kleinsten Teilchen von Elementen bezeichnet man als 
A tom e, die Vereinigung mehrerer Atome als Molekille. Ebenso wird 
die kleinste frei vorkommende Menge einer chemischen Verbindung 
.als I Molekill bezeichnet. 

An chemischen Verbindungen beteiligen sich die Elemente mit der 
Menge ihres Molekills (= 2 Atomen), und spalten sich dabei die Mole
kille in ihre Atome, welche auf die Atome des oder der anderen tei!
nehmenden Elemente einwirken. 

Die Atome der Elemente sind I, 2, 3 oder 4 wertig, d. h. dem 
Werte von I, 2, 3 oder 4 Wasserstoff H - Atomen gleichwertig. Ent
.sprechend dem Grade der Wertigkeit konnen die Elemente I, 2, 3 oder 
4 Wasserstoff (H)-Atome oder andere I wertige Elementatome in Ver
bindungen ersetzen (substituieren). 

Die Elemente nehmen in allen chemischen Vorgll.ngen in einer 
,ganz bestimmten Gewichtsmenge, welche man als ihr Atomgewicht 
bezeichnet, tell. 

Durch Addition der Atomgewichte einer Verbindung erhalt man 
.das Gewicht des Molekills der Verbindung (Molekulargewicht). 
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Zur Anbahnung der chemischen Verbindung bedarf es 
einer fl us s i g e n oder gas i g e n Form der Korper und einer chemi· 
schen Verwandtschaft. 

Die Verbindung geschieht durch Zusammentreten der betr. Ele· 
mente (Addition) oder durch Ersetzung (Substitution). 

Die E I erne n t e werden eingeteilt in Met a I Ie und N i c h t· 
metalle (oder Metalloide). Die Metalle zerfallen in Leichtmetalle 
(mit einem spezifischen Gewicht unter 5) und in Schwermeta11e. 
Die Leichtmetallc werden in alkalische MetalIe, in alkalische Erd· 
metalle und in Erdmetalle eingeteilt. 

Die Schwermetalle zerfallen in edle Metalle (welche vom 
Sauerstoff nicht angegriffen (oxydiert) werden und in un e die Met a 11 e, 
weIche leicht oxydiert werden. 

Die Verbindungen der Elemente mit Sauerstoff (Oxygenium) 
bezeichnet man als 0 x y de; dieselben nehmen moglichst sofort Wasser 
(H,O) auf und werden dadurch zu H y d r 0 x y den. 

Die Hydroxyde der Metalle bilden die sogenannten Basen 
(schmecken laugig, blauen rotes Lackmuspapier); die Hydroxyde von 
Kalium und Natrium bezeichnet man als Alkalien, ihre Losungen als 
Laugen. Die Hydroxyde der Met a 11 0 ide bilden- die sogenannten 
Sauren oder Saurehydrate; (schmecken sauer nnd rot en blaues Lack· 
muspapier). 

Durch Einwirkung von Sauren auf Basen (Neutralisation) entstehen 
S a I z e, indem die H·Atome del Saure durch die Metallatome def 
Base ersetzt werden. (Die Neutralisation oder Sattigung geschieht 
durch Versetzen einer Saure mit soviel Base, oder einer Base mit so· 
viel Saure, dass weder rotes noch blaues Lackmuspapier in seiner 
Farbe durch Eintauchen geandert wird. Zur Neutralisation von Sauren 
verwendet man Laugen oder kohlensaure Alkalien (Soda, Pott· 
asche etc.). 

Je nach der ersetzbaren H·Atommenge unterscheiden wir I, 2 und 
3basische Sauren. 

Die gebildeten Sal z e werden als nor m a I e bezeichnet, wenn 
aIle H·Atome der Saure durch Metallatome der Base ersetzt sind, als 
saure Salze, wenn !loch H·Atome der Saure durch Metallatome der 
Base U!lersetzt geblieben sind. Als bas i s c he Salze werden Ve r· 
bindungen von normal en Salzen mit uberschiissiger Base bezeichnet. 
(Die wasserloslichen Sulfate der Schwermetalle (Ferrosulfat, Alaun etc.) 
reagieren sauer, die Karbonate, Borate und Phosphate von Kalium 
und Natrium reagieren alkalisch.) 
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Ais Sa ure anhy drid e bezeichnen wir wa ss e rfreie Sa urenj 

dieselben gehen durch Aufnahme von Wasser (H20) in Sa u r e
hydrate iiber. 

Die 4 Metalloide Chlor, Jod, Brom und Fluor werden als salz
b i Ide n de K 0 r per (H al 0 g e n e) bezeichnet. Die von ihnen gebildeten 
VerbindungeJ;l mit Wasserstoff werden Wasserstoffsauren und 
die von ihnen mit Basen gebildeten Salze H a I 0 ids a I z e genannt; 
Chlor ii r e sind chlorlirmere Verbindungen, Chlor ide chlorreichere Ver
bindungen. 

Die mit S c h w e f e I resp. Schwefelwasserstoff hergestellten Ver
bindungen der Basen werden als S c h w e f e I s a I z e bezeichnet, und 
zwar die weniger schwefelreichen als Sulfure, die starker schwefel
haltigen als Sulfide. 

U nter Red u k t ion verstehen wir die Z uruckfiihrung von Metall
oxyden in Metalle j als Reduktionsmittel dient zumeist die Kohle. 

Damit waren wir mit dem Kapitel der mineralischen oder an
organischen Chemie zu Ende gekommen und wir wenden uns nunmehr 
dem viel schwierigeren Teile, der organischen Chemie zu, die wir 
nur auszugsweise vortragen wollen, da ein eingehendes Studium der
selben Anforderungen an den Schiller stellt, die den Rahmen unserer 
zu stellenden Anspriiche weit iibersteigen wiirden. 

Lektion 35. 

Organische Chernie. 
1m Gegensatz zu den dem Min era Ire i c h e entstammenden so· 

genannten anorganischen Korpern bezeichnen wir die dem Tier
und Pflanzenreiche entstammenden Korper als organische;weil 
Tier und Pflanze als organisierte Lebewesen zu betrachten sind, da 
dieselben sich selbst ernlihren und fortpflanzen. Den Teil der Chemie, 
welcher sich mit dem Studium der Zusammensetzung und der stoff
lichen Veranderung der tierischen und pflanzlichen Stoffe beschliftigt, 
bezeichnen wir als organisch e Chemie. 

Es ist dieser Teil der Chemie der schwierigste Teil unseres ganzen 
Studiums iiberhaupt, da die Erkennung der in den organischen Ver
bindungen vorhandenen .Urstoffe nicht wie bei den Experimenten mit 
mine.ralischen Stoffen uns vor Augen gefiihrt werden kann. In der an-
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organischen Chemie konnten wir z. B. genau feststellen, dass wi!" in 
dem Liquor ferri sesquichlorati eine Verbindung von Chlor mit Eisen 
vor uns haben, denn wenn wir von einer verdiinnten Losung desselben 
einen Teil mit einer Hollensteinlosung zusammenbringen, so faUt ein 
weisser kasiger Niederschlag, das Chlorsilber aus; der andere Teil 
der Losung mit einer Losung von gelbem Elutlaugensalz (dem soge
nannten gelbblausauren Kali) versetzt, lasst einen wunderschon blauen 
Niederschlag, das sogenannte Berliner Elau erscheinen. Der weisse 
Niederschlag mit der Hollensteinlosung lasst uns genau erkennen, dass 
wir es mit einer ChI 0 r verbindung, der blaue Niederschlag, dass wir 
es mit einer E is e n verb in dung zu tun haben. Ganz anders ist die Sache 
wenn wir z. B. die chemische Zusammensetzung der Zellulose (Holz) 
oder der Starke ermitteln wollen; beide organische Korper bestehen 
aus einer Verbindung von Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstof!, und 
aile die drei genannten Elemente resp. deren Gegenwart konnen wir 
uns nicht demonstrativ vor Augen fiihren; dazu sind sehr komplizierte 
Apparate notig und vor aHem derartige chemische Fachkenntnisse, wie 
wir sie von einem jungen Drogisten nicht voraussetzen noch verlangen 
kl)nnen. 

Das Fehlen dieser demonstratio ad oculus aber erschwert uns das 
Verstandnis fur die organische Chemie und wir wollen uns darauf be
schranken, die wichtigsten organischen Verbindungen gewissermas5en 
auszugsweise nur zu erwaimen, ohne auf eine wissenschaftliche Er
klarung der chemischen Vorgange und vor allem der chemischen 
Bildungen ein grosseres Gewicht zu legen. Wir machen es wie der 
einfache Tourist, welcher die mittleren Berge besteigt und an der 
Schonheit der N atur sich erfreut, ohne auf gefahrvolle Besteigung un
zuganglicher Bergriesen sich einzulassen. 

Lekti on 36. 

Zusammensetzung der organischen Verbindungen. 
In voriger Lektioll wurde uns gesagt, dass die das Holz bildende 

Zellulose, sowie die in den FrCtchten unseres Getreides vorhandene 
Starke aus einer Verbindung der 3 Elemente Kohlenstoff (C), Wasser
stoff (H) und Sauerstoff (0) bestehen. Wir wolIen mal weitergehen 
und einige weitere wichtige Nahrungsmittel in den Kreis unserer Be-

Hoff.childt. 2. Aua. 6 
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trachtung ziehen. Da ist z. B. das Brot, welches eine in Dextrin um· 
gewandelte Starke darstellt, femer das Bier, welches durch Garung 
einer zuckerhaltigen Substanz (Malz), der Wein, welcher durch Garung 
der zuckerhaltigen Trauben hergestellt wird. Da ist femer das Fleisch, 
cdie Milch und die Eier, welche aus Fetten und eiweissartigen Stoffen 
bestehen. Alle die genannten Nahrungsmittel sind im iiusseren so un· 
endlich verschieden, und dennoch sind sich dieselben in ihrer chemischen 
Zusammensetzung erstaunlich ahnlich, denn aile enthalten sie die zuerst 
schon erwahnten Urstoffe oder Elemente: Kohlenstoff, Wasserstoff und 
Sauerstoff, zu denen· sich beim Fleisch, beim Eiweiss und der Milch 
noch Stickstoff und Schwefel (S) zugesellen. Die genannten 5 Elemente 
bilden also die alleinigen Urstoffe aller unserer Nahrungsmittel; aber 
auch samtliche weiteren organischen Verbindungen zeigen sich als nur 
aus diesen 5 Elementen, weitaus aber die meisten als nur aus Kohlen· 
stoff und Wasserstoff oder aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff 
bestehend zusammengesetzt. Die Verteilung dieser 5 Elemente in den 
Korpem und Verbindungen organischen Ursprungs ist nun zwar eine 
recht wechselnde, aber mOgen die anderen Elemente wechseln, wie sie 
wollen, das Element Kohlenstoff finden wir in allen organischen 
V e r bin dung e n vertreten, und man hat deshalb auch die organischen 
Karper und Verbindungen als K 0 h len s t 0 ffverbindungen bezeichnet, 
und unterscheidet ciieselben danach in 

I. Verbindungen des Kohlenstoffs (C) nur mit Wasserstoff (H) 
sogenannte K oh lenw a sserstoffe; 

2. Verbindungen des Kohlenstoffs mit Wasserstoff und Sauerstoff; 
3. " Kohlenstoffs mit Wasserstoff, Sauerstoff und 

Stickstoff (N), und 

" 
" Kohlenstoffs mit Wasserstoff, Sauerstoff, Stick

stoff und Schwefel. 

Lektion 37. 

Koblenwasserstoffverbindungen. Teerprodukte. 
Die unter diese Rubrik fallen den chemischen Verbindungen der 

organischen Chemie resultieren der grossen ·Mehrzahl nach als Ver· 
brennungsprodukte sogenannter organischer Stoffe. Aber wahrend wir 
als Produkt der gewahnlichen VerbreIumng otganischer Karper die 
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uns schon bekannte chemische Verbindung Kohlensaure (COa) erhalten, 
entsteht ein grosser Teil der K oh len wasserstoffverbind ungen 
durch Verbrennung organischer Korper un ter A bschl uss der Luft. 
Dadurch dass dem Sauerstoff der Luft der Zutritt zu dieser Operation, 
die man als trockene Destillation bezeichnet, versagt wird, finden 
wir einen Teil des Kohlenstoffs der organischen Stoffe als kohligen 
Riickstand in den Destillationsgeflissen vor, wlihrend ein anderer Teil 
des Kohlenstoffs, in Verbindung mit den in jeder organischen Ver
bindung vorhandenen Wasserstoffatomen in wechselnden Mengen zu 
sogenannten Kohlenwasserstoffen, den ersten der in voriger 
Lektion angefiihrten organischen Verbindungsprodukte, sich vereinigt. 
Wir wollen da vor aHem das Grubengas oder Sumpfgas er
wlihnen (CH4), welches sich iiberall da bildet, wo stagnierende, sumpfige 
Wlisser an den der atmosph1l.rischen Luft unzug1l.nglichen Orten (in 
Gruben etc.) der Einwirkung von kohlehaitigen Erdschichten aus
gesetzt sind. 

In weit grosserem Masse findet die Bildung von sogenannten 
Kohlenwasserstoffverbindungen aber statt, wenn Kohle oder 
Holz einer direkten Erhitzung unter Abschluss von atmosphlirischer Lutt, 
mit anderen Worten einer trockenen Destillation ausgesetzt werden. 
Wie wir schon oben erkllirten, entsteht bei direkter Verbrennung von 
Kohle und Holz unter Mitwirkung des Sauerstoffs der Luft durch 
Oxydation des im Holz und in der Kohle enthaltenen Kohlenstoffs die 
uns nun schon bekannte Kohlens1l.ure, eine chemische Verbindung von 
Kohlenstoff und Sauerstoff CO2 , Ganz anders aber ist der Vorgang ---der chemischen Umsetzung des in dem Holz und der Kohle enthaltenen 
Kohlenstoffs, wenn dieselben un t erA b soc hi u s s der atmosphliri~chen 
Luft erhitzt werden. In unseren Gasanstalten werden zum Zweck der 
Leuchtgasbereitung Steinkohlen in eisernen geschlossenen Zylindern, 
die nur mit einem Abzugsrohr filr die entweichenden gasformigen und 
fliissigen Destillationsprodukte versehen sind, unter Abschluss der Luft 
erhitzt. Die Kohle, welche zum grosseren Teile aus Kohlenstoff (Kohle), 
zum kleineren Teile aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff ent
haltender Zellulose besteht, wird bei dieser starken Erhitzung zum 
grossten Teile in Kohle (Koks) umgewandelt, w1l.hrend teils gasformige, 
teils fliissige Korper als weitere Verbrennungsprodukte resp. Destilla
tionsprodukte sich ausscheiden. Wir sprachen vorhin von K 0 hie im 
allgemeinen, wir miissen aber doch einen Unterschied machen im be
sonderen zwischen S t e ink 0 hie und Bra u n k 0 hie. Beide Kohlen
arten sind Produkte stattgehabter Verkohlung 11I.ngst untergegangener 
Holzer, welche bei Gelegenheit der grossen" Erdumwiilzungen: durch 

6* 
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das im Innern der Erde befindliche Feuer angeziindet worden und 
durch Bedecken mit den Erdtriimmern bei Luftabschluss nicht voll
stan dig verbrannt, sondern nur verkohlt worden sind. In Thiiringen 
und auch in einzelnen Teilen unserer schlesischen Walder trifft man 
noch haufig genug sogenannte Kohlenmeiler an, zum Zwecke der 
Herstellung der von den Klempnern, von Spiritusraffinerien und von 
chemischen Laboratorien viel benotigten HoI z k 0 hIe. Diese Meiler 
werden derart hergerichtet, dass grosse Holzscheite passend aufein
ander aufgetiirmt und dann angeziindet werden. 1st die grosse Holz
masse ins Brennen gekommen, so bedeckt der Kohler die brennenden 
Holzhaufen dicht mit Rasen, wodurch die atmospharische Luft abge
schlossen wird, und die das Holz bildende Zellulose nicht verbrannt, 
sondern nur verkohlt wird. Als Riickstand finden wir beim Abdecken 
der ausgebrannten Meiler eine Holzkohle vor, wahrend wir in einem 
unter dem Meiler angebrachten Abzugskanal eine sauer und brenzlich 
riechende Fliissigkeit, den sogenannten HoI z tee r entdecken. Die Be
standteile dieses Holzteeres sind die folgenden: Be nz 0 I, ein unserem 
Benzin ahnliches, fliissiges und brennbares Produkt, ferner das uns vor
enthaltene fliissige Kreosot, welches auch bei der sog. Raucherei aus 
Buchenholzspanen durch Glimmen derselben entsteht, sowie ferner eine 
stark saure Fliissigkeit, die H 0 1 z e s s i gsa u r e (unser Acetum pyro
lignosum), und endlich eine widerlich riechende fliissige Substanz, der 
HoI z g e i s t, der friiher als Denaturierungsmittel von Spiritus ver
wandt wurde. Endlich ist aber in dem Holzteer auch noch ein salben
artiger, dtirch Abkiihlung festwerdender Korper, das sog. Paraffin 
in kleinen Mengen enthalten. 

Betrachten wir nun einmal die Produkte der trocknen Destillation 
der Bra u n k 0 hie n. Die Braunkohlen sind verkohlte Holzer jiingerer 
Zeit, wahrend die S t e i n ko hI en bedeutend alteren Ursprungs sind. 
So finden wir denn auch, dass die Produkte der trocknen Destillation 
der Braunkohlen von denen der Steinkohlen etwas abweichen. Werden 
Braunkohlen unter Abschluss der Luft stark erhitzt, so resultiert als 
erstes iibergehendes Produkt eine gasformige Verbinuung, welche wir 
als Leuchtgas kennen. Die fliissig werdenden Produkte der trocknen 
Destillation kennen wir als Bra u n k 0 hIe n tee r, dessen Bestandteile 
die folgenden sind: etwas Benzol, etwas Karbolsaure, und wenig 
Naphthalin, dafiir aber viel des oben schon genannten Par a ffin s, 
welches zur Fabrikation von Kerzen, sowie als Ersatzmittel fUr Wachs 
ausgedehnte technische Verwendung findet. 

Die Produkte der trocknen Destillation der S t e ink 0 hIe n nehmen 
aber unser ganz besonderes Interesse in Anspruch. Noch bis vor nieht 
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zu langer Zeit war die Gewinnung des zur Beleuchtung benotigten 
Leuchtgases die Hauptveranlassung zur trocknen Destillation der Stein
kohlen, wahrend die flussigen Nebenprodukte, der Steinkohl enteer, 
nur untergeordnete Verwendung fanden. Das ist nun ganz anders ge
worden, seitdem man in dem Steinkohlenteer nieht nur das Material 
fur prachtige ausgiebige Farben, sondern namentlich auch fUr unendlich 
viele Heilstoffe, ja auch fUr kostliche Riechstoffe entdeckt hat. Welches 
sind nun die so wichtigen Produkte der trocknen Destillation der Stein
kohlen? Vor aHem mussen wir der schon vorher erwahnten gas
formigen Verbindung, des Leu c h t gas e s gedenken, welches im wesent
lichen aus einem Gemisch von Verbindungen von Kohlenstoff und 
Wasserstoff besteht. Beim Anbrennen des Gases werden die in dem 
Gasgemisch enthaltenen Kohlenstoffatome zum Weissgliihen gebracht, 
und dadurch den Leuchtzwecken dienstbar gemacht. In friiheren Zeiten 
wurden Stucke von Naphthalin, als Albokarbon bezeichnet (ebenfalls eine 
Kohlenwasserstoffverbindung), in Dampfform gebracht und dem Gase 
zugefiihrt, wodurch die Menge der Kohlenstoffatome und damit auch 
die Intensitat der Leuchtkraft erhoht wurde. Heute wird durch Ver
wendung der Au e r schen Gliihstriimpfe ein tadellos weisses Licht er
zeugt, indem die weissgluhenden ErdmetaHoxyde des Terbium und 
Erbium zur Erhohung der Lichtkraft verwendet werden. 

Zwar nicht den Teerprodukten angehorig, aber doch hierher ge-
horig, wollen wir einer Kohlenwasserstoffverbindung erwahnen, welche 
in der modernen Beleuchtung, besonders von Fahrradern und Kraft
fahrzeugen grosse Verwendung findet, des sogenannten A z e t y I e II s. 
Dasselbe hat die Formel C2H2, ist ein farbloses, mit hellleuchtender, C.H. ---russender Flamme brennendes Gas, welches mit atmospharischer Luft 
gemischt, leicht explodiert, weshalb man die Lampen mit kleinen 
Brennoffnungen versieht. Die Herstellung des Azetylengases geschieht 
durch Ubergiessen von Calciumcarbid, einer aus Atzkalk und 
Koks oder Kohle in ausserordentlich hoher Gluthitze hergestellten 
Schlackenmasse, mit Wasser, wobei Acetylengas· entweicht und eine 
Kalkmilch, ein Calciumhydroxyd als Riickstand verbleibt. 

Wir kehren nunmehr zu den ferneren Produkten der trocknen 
Destillation der Steinkohlen zuruck. Ausser dem gasformig entweichenden 
Leuchtgas, welches durch Reinigen und Waschen von den vielen ihm 
anhaftenden Unreinigkeiten befreit, in Gasometern gesammelt und von 
dort in Rohrenleitungen den Brennstatten zugefiihrt wird, sammelt sich 
in den vorgelegten Gefassen (Vorlagen) ein dickflussiges, schwarzbraunes 
Produkt, der S t e ink 0 hie n tee r an. Die Bestandteile desselben sind: 
Das schon oben erwahnte Benzol, ein fliichtiger, leicht brennbarer 
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Stoff, welcher zur Anilinfarbenfabrikation, sowie zur Auflosung von 
Harzen etc. Verwendung findet. An weiteren Bestandteilen finden wir 
die als Desinfektionsmittel viel verwandte K arb 0 I s a u r e, sowie endlich 
das mittelst starker Kalte aus dem Teergemisch herauskristallisierende 
Naphthalin in dem Steinkohlenteer vor. Einen ziemlich grossen 
Teil des Steinkohlenteers reprasentieren die sogen. Kresole, welche 
mittelst Laugen und Kalkseifen verseift, als Kreolin und Lysol wichtige 
Desinfektionsmittel darstellen. Die Kresolpraparate werden als weniger 
giftig als die Karbolsaure betrachtet, werden jedoch infolge der sich 
mehrenden Vergiftungsllille durch Lysol in kurzem ebenfalls zu den 
Giften gezahlt werden. 

Lektion 38. 

Kohlenwasserstoffverbindungen des Teers. Benzol. Anitin. 
Rekapitulieren wir einmal kurz die in dem etwas ausgedehnten 

vorigen Kapitel aufgefilhrten Bestandteile der verschiedenen Teerarten 
und zwar speziell die j e n i g en, welche zu den in der vorigen Lektion 
erwahnten K 0 hie n was s e r s t 0 ff verbindungen 'geharen: 

Davon finden wir im Holzteer vertreten: das Paraffin (wenig); 
im Braunkohlenteer eben dasselbe Paraffin (in grosser 

Menge); 
im Steinkohlenteer: Benzol und Naphthalin. 
Aile die genannten Korper sind also sogenallnte Kohlenwasser

stoffverbindungen und zwar solche, die uns ausserordentlich interessieren 
mUssen. Speziell das oben erwahnte Ben z 0 I erregt sowohl unser ge· 
schaftliches wie auch wissenschaftliches Interesse, da die chemische 
Verbindungsart desselben vom Chemiker als Grundlage far den Auf. 
bau einer ganz speziellen chemischen Theorie, die man als Theorie 
der aromatischen Verbindungen bezeichnet hat, benutzt wird. Ver
mage der Substitutionslehre hat man gefunden, dass fast aile die hoch· 
interessanten neueren Heil- und Arzneimittel, wie Karbolsaure und 
Salizylsaure, das moderne Antifebrin und Antipyrin, wie die aromatisch 
riechende Benzoesaure und Zimmtsaure und noch unzahlige andere 
hochwichtige organische Verbindungen von der Kohlenwasserstoft· 
verbindung Benzol sich ableiten lassen. Die chemische Zusammen
setzung desse1ben lautet C8H.. Entgegen unseren bei Gelegenheit der 
Besprechung der We rtig k;;i"t der Elemente aufgestellten Ausflihrungen, 
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wonach das Kohlenstoff(qatom vierwertig, vier I wertige Was3erstoff(Hl
atome zu seiner vollstandigen Sattigung bedarf, sehen wir hier in dem 
Benzol-Moleklil COH6 jedes vierwertige C -Atom mit nur einem ein
wertigen H-Ato~rbunden. 

Es ist eben keine Regel ohne Ausnahme. Die Erklarung dieser 
Ausnahme, die vom Chemiker durch eine Bi n dun g der C-Atome unter
einander erklart wird, ist so schwer, dass wir uns an der durch 
Untersuchungen gefundenen Tat 5 a c h e genligen lassen mlissen, und 
nur hervorheben wollen, dass die H-Atome des Benzols durch andere 
Elemente oder sogenannte V e r bin dun g s g r u p pen von Elementen 
ersetzt oder substituiert werden konnen. Zu diesen Substitutions
produkten des Benzols gehort vor allem das Anilin, der Grundstoff 
der bekannten Anilinfarben. Behufs Herstellung des Anilins 
wird Benzol mit Salpetersaure behandelt und dadurch das Nit r 0-

ben z 01 gebildet, welches als k li ns tli c hes Bi t term and e I 0 I oder 
M i r ban 01 auch in der Seifenfabrikation viel verwandt wird. Dieser 
Nitroverbindung des Benzols wird durch Einwirkung von - aus Zink 
und Salzsaure gebildetem - Wasserstoff der Sauerstoff (0) entzogen 
und dasselbe dadurch in Anilin verwandelt, welches, wie die uns als 
Basen bekannten Metallhydroxyde als Base auftritt und wie diese mit 
Sauren Salze gebildet. Aus diesen Anilinsalzen (z. B. schwefelsaures 
Anilin, Anilinchlorid etc.) erzielt man durch Behandlung mit oxydieren
den Substanzen die schonen und prachtigen, aber wenig lichtbestandigen 
A n iIi nfa r ben. 

Vergegenwartigen wir ubs einmal den chemischen Vorgang der 
Bildung des Anilin aus dem Benzol durch chemische Formeln: 

C6Ho oder NOaH oder -- - ~---C6H5H bildet mit N02HO = C.H5N02 + H 20 
~l + Salpete7s"aure Nit';;: W~er 

benzol 
(Flir ein Wasserstoffatom des Benzols ist die Verbindungsgruppe 

NO. (die Nit r 0 gruppe) aus der Salpetersaure eingetreten.} 
-~ Durch das aus Zink- und Salzsaure gebildete Wasserstoffgas ge
scbieht folgende U rnsetzung: 

C6H 5N02 + 6H - C6H5NH2 + 2 X H 20. 
Wasserstoff AniU;- -

An Stelle der Nit r 0 gruppe ist die Verbindungsgruppe NH2 , ein ---sogenannter Arnmoniakrest, eingetreten und dadurch eine dem Ammoniak 
(NHa) ahnliche Verbindung, das Anilin, gebildet worden. 

[Ich habe diese, an sich schwer verstandlichen Forrneln der Urn
bildung des Benzols in Anilin aufgeflihrt, n i c h t dam i t de r S c h li I e r 
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diese Formeln erlernen soll, sondern wei! ich annehme, dass 
selbige, wie jede bildliche Darstellung, das VerstAndnis fur den 
chemischen V 0 r g an gun t e r s t ii t z t un d der Schiiler damit zugleich 
ein Bild von der Art der Umsetzung organischer K5rper iiberhaupt 
gewinnt.] 

Von den weiteren Produkten der trocknen Destillation der Kohlen 
sind als den Kohlenwasserstoffverbindungen angeh5rig noch 
das Paraffin im Braunkohlenteer und das Naphthalin des Stein· 
kohlenteers zu erwAhnen. 

Das Paraffin findet zur Herstellung von Salben, als Ersatz von 
Wachs und vor allem zur Lichterfabrikation grosse Verwendung. In 
Steinlagern Ungarns und Galiziens findet sich, als Erdwach soder 
Ozokerit bezeichnet, ebenfalls eine Paraffin art vor, welche ein Destillations· 
produkt verkohlter H5lzer darstellt, und welches zur Herstellung des 
Paraffinum solidum sowie, als Ceresin bezeichnet, als bilIigcr Wachs
ersatz auch in unseren Geschaften haufig Verwendung findet. Das 
Paraffinum liquidum des deutschen Arzneibuches wird aus den Riick
stAnden des russischen Petroleums gewonnen. 

Die Kohlenwasserstoffverbindung Nap h t h a Ii n findet sich nur im 
Steinkohlenteer vor und findet als mottenwidriges Mittel, sowie in 
jer Form von Stangen oder Kugeln als Albokarbon bezeichnet, zur 
Erh5hung der Leuchtkraft des Gases, sowie endlich in der Anilin
farbenfabrikation haufige technische Anwendung. 

Damit wAren wir am Ende der Kohlenwasserstoffverbindungen 
aus den verschiedenen Kohlenteer51en herriihrend angelangt j wir wollen 
aber das Kapitel der Teerrohprodukte nicht verlassen, ohne eines 
drogistisch wichtigen Bestandteiles derselben, der K arb 0 I sa u r e zu 
gedenken. Sie iSJ: kein reiner Kohlenwasserstoff, sondern besteht ihrer 
chemischen Zusammensetzung nach aus Kohlenstoff, Wasserstoff und 
Sauerstofi (CoHaO); sie findet sich als Nebenprodukt bei der Leuchtgas
fabrikation TrnS t e ink 0 hie n tee r vor und unterscheiden wir eine 
rohe Karbolsaure mit einem Gehalt von ca. 25-80% reiner Karbol
sAure, wAhrend den Uberrest sogenannte Kresole bilden, welche, mit 
Laugen oder Seifenl5sungen behandelt als Kreolin und Lysol wichtige 
Desinfektionsmittel bilden. Aus der rohen KarbolsAure wird durch Be
handeln mit Natronlauge und SchwefelsAure durch wiederholte Destil
lation die reine Karbolsaure hergestellt, welche, von Hause aus 
kristallinisch, durch Zufilgen von 10 Teilen Wa'lser zu 100 Teilen fliissiger 
Karbolsaure in die Acidum carbolicum liquefactum verwandelt wird. 

Die Karbolsaure bildet die Grundlage zur Darstellung der so wich
tigen SalizyIsAure, welcbe durch Behandlung der Karbolsaure mit 
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K 0 hie n sA u r e erzeugt wird, wAhrend durch Behandlung der Karbol
sAure mit S a I pet e r sa u r e die stark giftige und leicht explosible 
P ikrins aure, welche in der Farberei und Feuerwerkerei Verwendung 
findet, hergestellt wird. 

Lektion 39. 

Weitere Kohlenwasserstoffverbindungen. Petroleum. 
Kautschukkorper. Terpene. 

Den in der vorhergehenden Lektion behandelten T e erkohlen
wasserstofl'en m Ossen wir das uns wohlbekannte Brennm ate rial Pet r o· 
leu m noch anfugen. Dasselbe stellt ein Produkt der trocknen Destil· 
lation von untergegangenen Holzern dar, indem dieselben nach ge
schehener Verkohlung durch das Erdfeuer unter Abschluss der Luft 
weiter erhitzt und zersetzt worden sind. Es haben sich dabei ganz 
ahnliche Produkte gebildet, wie wir solche bei der trocknen Destillation 
des Holzes und der Kohlen vorfinden, denn das Petroleum, wie es in 
del' Nahe der russischen Stadt Baku am kaspischen Meere dem Erd
boden entquillt, oder wie es in Pennsylvanien durch Bohrung gewonnen 
wird, enthalt eine ganze Reihe ahnlicher Kohlenwasserstoff-Verbindungen, 
wie wir sie im Holz- und Kohlenteer vorfinden. So finden wir im 
Rohpetroleum Petroleumather und Benzin vor, welche dem Steinkohlen
benzol iihnlich; wir finden ferner als Ruckstand bei der Rektifikation 
des Petroleums einen salbenartigen, schmierigen Riickstand vor, der, 
als Vas e Ii n e bezeichnet, ein Gemisch von fliissigem und festem 
Paraffin darstellt. Von dem leichtentziindlichen Petroleumather 
und dem Benzin muss das Petroleum befreit sein, ebenso auch von 
den 5chwerer siedenden Paraffinen, wenn dasselbe als B r e n n
pet r 0 leu m verkauft werden soli, und wird dasselbe durch den 
Abelschen Petroleumprufer speziell auf die Abwesenheit der 
ersteren leicht entziindlichen Kohlenwasserstoffe derart gepriift, dass 
das im Wasserbade erwiirmte Petroleum durch Nahern einer Flamme 
auf seinen Entflammungspunkt gepriift wird; das Petroleum darf unter 
21 ° C n i c h ten t fI a m men. Die Reinigung des Petroleums geschieht 
durch sogenannte fraktionierte Destillation, bei welcher die 
einzelnen Bestandteile bei verschiedenell Siedegraden iiberdestilliert 
und g e son d e rt al1fgefangen werden. Der PetroleumlUher destilliert 
zwischen 50-60° C, das Benzin zwischen 60-70°, das Brennpetroleum 
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bei ISO 0 uber; als Ruckstand bleibt dann, wie gesagt, die Vas eli n e 
im Destillationsgefass zuriick. Alle die genannten Bestandteile des 
Rohpetroleums sinn nur aug Kohlenstoff und Wasserstoff zusammen
gesetzt, gehoren also zu den Kohlenwasserstoffverbindungen. Das 
Petroleum-Benzin unterscheidet sich aber von dem Steinkohlen
Ben z 0 1 weniger durch eine kleine Verschiedenheit in der chemischen 
Zusammensetzung, als vielmehr durch sein Verhalten gegen Salpeter
saure und beim Verbrennen. Benzin bildet n i c h t mit Salpetersaure 
Nitrobenzol; ferner brennt das Petroleum-Benzin mit leuchtender aber 
nicht russender Flamme (Benzol russt). 

Wir kommen nunmehr zum Schluss der sogenannten Kohlenwasser
stoffverbindungen und wollen da speziell noch einiger pflanzlichen Pro
dukte erwahnen, welche fiir unser Fach Interesse bieten. Es sind dies 
in erster Linie eine Reihe von Pflanzenstoffen, die wir als K aut s c h u k
k 6 r per bezeichnen. Kautschuk sowohl wie die ihm verwandte Gut t a
per c h a sind pflanzliche Abscheidungsstoffe eigener Art, die aus den 
Milchsaften siidlandischer Gewachse beim Gerinnen sich ausscheiden. 
Beide Pflanzenprodukte stellen Ko hI en w as s e r s to ffv e r bi n d II n g en 
dar und zeichnet sich speziell das K aut s c h uk durch grosse Elastizitat 
(Gummi elasticum) alls. Die G u tt ape r c h a dagegen wird, wenn 
selbige geschmolzen worden, beim Erkalten wieder hart und fest. Durch 
Zusammenschmelzen mit Schwefel wird das Kautschuk zahe und wider
standsfahig, vulkanisiert, und wird in diesem Zustande zu chirurgischen 
Instrumenten und elastischen Gummirohren verarbeitet. Mit vie! Schwefel 
zusammengeschmolzen, erhalt das Kautschuk eine hornahnliche Be
schaffenheit, und werden darans die sogenannten H art gum m if a b r i
kat e, wie K a m m e lind dergleichen hergestellt, die namentlich in 
Harburger Fabriken in grossen Mengen fabriziert werden. Die Gut t a
per c h a wird hauptsachlich zur Herstellung von Guttaperchapapier, 
welches dunn gewalzte Blatter dieser Gummiart darstellt, sowie zur 
Gewinnung des Guttapercha depurata verwandt, welches als Zahnkitt 
in unseren Geschaften vie! verlangt wird. Zum Zwecke seiner Her
steHung wird Guttapercha dllrch Auflosen in Schwefelkohlenstoff ge
reinigt und nach dem Abdestillieren desselben die gereinigte Gutta
percha in Form von diinnen Stangelchen ausgerollt, welche zllr Ver
hinderung des Briichigwerdens unter Wasser aufbewahrt werden. 

Als letzte unter den uns interessierenden Kohlenwasserstoft: 
verbindungen wollen wir noch der sogenannten Terpene er
wahnen, deren Hauptreprasentant das Terpentinol ist, und welche 
in vielen anderen atherischen Olen mit sauerstoffhaltigen Kohlen
wasserstoffverbindungen gepaart sind. Wir werden im botanischen 
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Teile unseres Unterrichts auf diese Verbindungen wie auf die athe
rischen Ole Uberhaupt naher zurilckkommen, und schliessen mit der 
Gruppe der Koh lenwa sse rstoffverbind un gen hiermit abo 

Lektion 40. 

Verbinduogen des Kohleostoffs mit Wasserstoff uod 
Sauerstoff, Kohlehydrate. 

Die weitaus grosste Menge der organischen Verbindungen erweist 
sich als aus den drei oben genannten Elementen Kohlenstoft~ Wasser
stoff und Sauerstoff zusammengesetzt. Die grosse Menge dieser Ver
bindungen erklart sich aus der unendlichen Mannigfaltigkeit der stets 
wechselnden Atommengen der Elemente und wir wollen, urn uns ein 
Bild von der Mannigfaltigkeit dieser Verbindungsarten zu machen, bei 
den im Verhaltnis wenigen, von uns namhaft gemachten Verbindungen 
soviel als moglich die Formeln am Rande auffUhren. 

In einer ganzen Reihe von hierhergehorigen Verbindungen finden 
wir das Element Kohlenstoff mit Wasserstoff und Sauerstoff in einem 
Verhaltnis der letzteren von 2: I verbunden, mit anderen Worten im 
Verhaltnis des Wassers, welches bekanntlich aus 2 Atomen W~sser· 
stoff und I Atom Sallerstoff besteht. (H20). Wir mUssen nun schon ---anfangen, etwas chemisch denken Zll lernen; wir miissen glauben, dass 
ein Korper, wie die Zellulose des Holzes oder des Strohhalms, dass die 
weissenStiickchen, die wir alsStarke kennen, oder der sUss schmeckende 
Zucker und endlich der klebrige Gummi, wie wir ihn im Kirschharz 
und im Gummi arabicum probieren konnen, aus Kohlenstoff (C), Wasser
stoff (H) und Sauerstoff (0) be s t e hen. Wir bezeichnen die genannten 
vier organischen Stoffe als K 0 hIe h y d rat e , weil in ihnen der 
Kohlenstoff mit so und so viel Molekulmengen von Was s e r (H20) 

c hem i s ch verbunden ist. Die im nachstehenden folgenden For~ 
werden uns diese Tatsache besser veranschaulichen helfen. 

Zu den K 0 h 1 e h y d rat e n gehoren also die vier organischen 
Stoffe: 

Zellulose, Gummi, Starke und Zucker. 

Alle diese Korper sind, wie wir im Anfang un seres Unterrichtes 
kennen lernten, Prodllkte der Lebenstatigkeit der Pflanze; sie dienen 
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uns zum grossen Teile als Nahrstoffe und werden aus Produkten des 
pflanzlichen und tierischen Stoffwechsels stets neu gebildet. 

Die von uns ausgeatmete Kohlensaure dient als Grundlage fUr die 
samtlichen genannten Verbindungen, indem dieselbe - eine Verbindung 
von Kohlenstoff C und Sauerstoff 0 = CO2 - von den Pflanzen durch --feine Spaltoffnungen ihrer Blatter eingeatmet wird und in ihre beiden 
Bestandteile Kohlenstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Der Sauerstoff 
wird durch diesel ben Spaltoffnungen der Blatter der Luft wieder zuge
fuhrt und diesel be dadurch wieder tauglich zur Atmung gemacht. Den 
K 0 hIe n s t 0 ff dagegen behalt die Pflanze zuruck und fUhrt den'Selben 
in Gemeinschaft mit dem in der Luft stets als Feuchtigkeit vorhandenen 
Was s e r (H20) dem gleich unserem Blute lebhaft pulsierenden Saft
strom zu, welcher unter dem Einfluss der das Blattgrun bildenden 
Chlorophyllkt'lrper und vor aHem unter dem Einfluss des belebenden 
Sonnenlichtes die genannten drei Elemente zu den mannigfaltigsten 
organischen Stoff en umbildet, ganz speziell aber zu den vier genannten 
Kohlehydraten: Zellulose', Gummi, Starke unci Zucker, welche die 
Zellen der Pflanzen bilden, resp. in den Zellen der Pflanzen sich ab
lagern. 

Die Z e 11 u los e kennen wir als Pflanzenhalm, als Holzfaser, als 
Kork; am reinsten finden wir dieselbe in un serer viel gebrauchten 
Watte vor, welche aus dem in der Baumwollenfrucht enthaltenen 
naturlichen Gespinst, welches eine reine Zellulose darstellt, erhalten 
wird. Verwendung findet die Zellulose zu den verschiedensten Zwecken, 
namentlich als Gespinst - Leinwand, Baumwolle, Papier und nament
Iich als Verband -W a t t e; ferner zur Herstellung von Nitrozellulose, 
welche durch Behandeln von Baumwollenwatte mit Salpetersaure 
erzeugt wird, nnd welche als Schiessbaumwolle teils zur Herstellung 
von rauchlosem Pulver teils in Ather gelt'lst als KoHodium Verwendung 
findet. Die chemische Formel der Z ell u los e ist = CaH 1Q0 5 (6 Kohlen
stoffatome sind mit 5 Molekulen H20 chemisch verbu~ --.--

Das Gum m i findet sich im aufgelt'lsten, schleimartigen Zustande 
als Inhalt einiger Pflanzenzellen in besonderen Zellschichten vor, welche 
sich zu sogenannten Gummigangen ausbilden, aus welchen das Gummi 
durch Zersprengung der Rinde (s. Kirschgummi) austrittt und zu einer 
glasigen Masse erharlet. Man unterscheidet vt'lllig It'lsliches Gummi. 
welches sich im Wasser klar It'lst, und aufquellendes Gummi oder 
Bas so r in, welches, wie der Traganth, im Wasser nur auf qui 11 t. 

AIle Gummiarten zeigen dieselbe Zusammensetzung, wie die 
Zellulose, denn ihre chemische Formel ist = CSHIOO, (Gummi). 

Die S tar k e findet sich in den Fruchtende"i= Graser (Weizen, 
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Reis), sowle in Knollen (Kartofteln) und in Wurzelstocken (Arrow Root) 
verschiedener Pflanzer'_ vor. 

Die chemisehe Forme! fiir die S tar k e ist ebenfalls = C.HlOO j ; 

(sie ist also von gleicher prozentueller Zusammensetzung, wie die Zellu
lose). Dureh Kochen mit verdi'mnten Sauren oder dureh Behandlung 
mit einer Malzabkoehung wird die Starke zuerst in einen gut klebenden 
Stoff, das De x t r in, eben falls = C.H'005 (Dextrin) und sodann durch 
weiteres Koehen in Z u c k e r (C.H'20.)umgewandelt. Wir erwahnten 
so eben, dass die Starke durch Malzabkoehung in Zucker iibergefiihrt 
wird. Das Malz wirel aus der Gerste hergestellt, indem diesel be mit 
\Vasser eingequellt wird. Durch dieses Einquellen beginnt der im 
Gerstenkorn befindliche Keimling seine Lebenstatigkeit, indem er aus 
dem Korn herauswaehst und das in der Gerste befindliche Pflanzen
eiweiss in einen eigenartigen Korper - D i a s t a s e - umwandelt, 
welcher Stoff eine Umbildung von Starke in Zucker bewirkt. So wird 
denn auch die in der Gerste befindliche Starke dureh die Diastase in 
Zucker verwandelt. Durch schnelles Erhitzen der angekeimten Gerste 
auf sogenannten Troekendarren wird der Keimprozess unterbroehen, 
und die so umgewandelte Gerste als sogenanntes Malz bezeiehnet, und 
dient dassel be hauptsachlich zur Herstellung unseres Lieblingsgetrankes, 
des Bieres. 

Lektion 41. 

Zucker und seine Umsetzungsprodukte. Weingeist. 
Wir kommen nunmehr zu dem letzten der genannten K 0 hie. 

h y d rat e, dem Z u c k e r; derselbe beansprucht unser voiles Interesse, 
zumal viele unserer sogenannten G en u ssm itt e 1 wie Wein, Bier, Alko
hoi dem Zucker ihr Entstehen verdanken. 

Die im vorhergehenden Kapitel erwahnten Kohlehydrate: Zellu
lose, Gummi, Starke, sogar aueh noeh das Umwandlungsprodukt der 
Starke, das Dextrin erwiesen sich als von vollig gleicher chemischer 
Verbindungsart; sie aile zeigten die Formel C.H,oOo' 

Anders der Z u c k e r, welcher aus der Starke durch Aufnahme 
von einem weiteren Molekiil Was s e r entstanden gedacht werden kann, 

CSHlOO" --Dextrm 

C.H120. -Zucker 

denn die chemische Formel des Zuckers ist = C.H'20. (Starkezucker) ~. 
-- SrarkczlIcker 

C6H lO0 5 + H 20 = C.HI.O. 
Starke Wasser ZU"Cker 
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Wir finden den Zucker in der Natur fertig gebildet vor und zwar 
im Saft der Zuckerriiben und des Zuckerrohrs, aus welchen bei~en 
Pflanzen der Zuckersaft mit Wasser ausgezogen und durch KIl1rung 
und Reinigung rein dargestellt wird. Man nennt diesen Zucker Ro hr
zucker, im Gegensatz zu dem aus der Stl1rke durch Kochen mit ver
diinnten Sl1uren dargestellten S t l1 r k e z u c k e r, welcher im iibrigen auch 
in den siissen Friichten und im Honig natiirlich vorkommt. Rohrzucker 
und Starkezucker schmecken zwar beide siiss, sie zeigen aber sowohl 
in ihrer chemischen Zusammensetzung, wie auch in ihrem Verhalten 

C '" 0 gegen die sogenannten Gl1rungserreger eine grosse Verschiedenheit. 
St~~er Die chemische Formel des S tar k e z u eke r s ist = CaH 120 6, diejenige 
C.!!!!'!81 des R 0 h r z u eke r s ist C12H •• Ou . 
Rohrz\lcker Wir sehen aus dies en beiden Formeln, dass das Molekiil des Rohr· 

zuckers gleich dem d 0 P pel ten Molekiil des Starkezuckers weniger 
I Molekiil Wasser (H20) sich erweist. Durch Kochen mit verdiinnten 
Sauren kann der Rohrzucker in Stl1rkezucker umgewandelt werden, 
und zwar durch Aufnahme des fehlenden Molekiils H.O; es werden 
dadurch 2 Molekiile Starke zucker gebildet. 

C12H 2.Oll + H 20 = C12H •• 0 12 = 2 X C6H120 6 • --.-- '-...-' -.--
Rohrzucker Stl1rkezucker 

Soviel iiber die Verschiedenheit beider Zuckerarten in betreff ihrer 
chemischen Zusammensetzung. Wir kommen nunmehr auf das ver
schiedene Verhalten beider Zuckerarten gegeniiber den sogenannten 
Gar u n g s err e g ern zu sprechen. Ais solche bezeichnen wir die 
uns allen wohlbekannte Hefe, welche den triiben Bodensatz des ober
garigen oder einfachen Bieres ausmacht, welcher aus einer Unmenge 
von kleinen pflanzlichen Lebewesen, den sogenannten Hefepilzen be
stehend sich erweist. Diese kleinen Pilze sind geradezu als Zucker
feinde zu bezeichnen; sie gehen einer Zuckerlosung so energisch zu 
Leibe, dass diese selbst binnen kurzem vollstl1ndig ihren Charakter ver
liert und in eine Fliissigkeit verwandelt wird, deren berauschende 
Wirkung wuhl schon jeder einmal im Wein, Bier oder Liqueur kennen 
gelernt hat. Es wird die Zuckerlosung durch Einwirkung der Hefepilze 
in Garung versetzt und dadurch in Alkohol iibergefiihrt, wahrend 
dabei gleichzeitig sich bildende Kohlensl1ure gasformig entweicht. Aber 
nur die Losung des Starkezuckers erweist sich als garungsfl1hig, 
wahrend die Rohrzuckerlosung erst durch Kochen mit verdiinnten Sauren 
oder einem Malzauszug in Starkezucker umgewandelt wird lind dadurch 
garungsfahig wird. 

~ Der Alkohol, auch Athylalkohol oder Spiritus oder Wein-
A:thvl-
oIkohol geist genannt = C2HaO oder C2H 5(HO), ist also ein Produkt der 

(Weingeist) --..------
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Garung des Starkezuckers. Die Fabrikation desselben geschieht in den 
Brennereien und zwar zum grossten Teile aus Kartoffeln, deren Starke
mehl durch Einwirkung der im Malz enthaltenen Diastase in Zucker 
umgewandelt wird, welcher durch zugeftigte Hefe in Garung gerat und 
dadurch in Alkohol und Kohlensaure tibergeftihrt wird. Der Brenner 
zerreibt zu dem Zwecke die Kartoffeln und maischt diesel ben mit zer
quetschtem Malz und heissem Wasser ein und fi'lgt dieser Maische ein 
bestimmtes Quantum von Hefe zu. Nach einiger Zeit des Stehens zeigt 
der auftretende charakteristische Geruch nach Weingeist die vollendete 
Umsetzung der aus der Starke durch Diastase gebildeten Zuckerlosung 
in Weingeist an; die gar gewordene Maische wird nunmehr in 
Destillationsgefasse gebracht und durch starke Erhitzung der Weingeist 
abdestiUiert. Durch wiederholte Destillation, zuletzt tiber Holzkohlen 
wird der Weingeist von den beigemengten Unreinigkeiten, speziell von 
im Kartoffelweingeist stets enthaltenem F use 101 befreit und kommt 
nun als Spiritus rectificatissimus in den Handel. Dieser Spiritus recti
ficatissimus zeigt einen Gehalt von 86-87 G e w i c h ts t e i len reinen 
Alkohols in roo Gewichtsteilen an, was einem Gehalt von 90-91 R a urn
t e il e n in 100 Raumteilen des Weingeistes entspricht. Heute wird 
nur nach Gewichtsprozenten die Starke des Weingeistes im 
Alkohol bestimmt, und zwar durch das Alkoh 010 mete r von Rich ter, 
wahrend die frtihere R a urn t e i I b est i m m un g durch das Alkoholo· 
meter nach T r a II e s erfolgte. Urn einen moglichst was s e r f rei e n 
Weingeist -- den A I colt 0 I a b sol u t u s -- zu erzieien, wird der Wein
geist zu ofteren Malen tiber Atzkalk destilliert, welcher ungemein gem 
Wasser aufnimmt, und dasselbe dem Weingeist entzieht. Dieser 
Alcohol absolutus hat ein spezifisches Gewicht von 0,800, welches einem 
Gehalt von ca. 99 Gewichtsteilen reinen Alkohols in 100 Teilen ent
spricht. Ausser den Kartoffeln liefern Roggen und Weizen durch 
Garung den Kornbranntwein, Reiskorner den Arak, die Melasse 
des Zuckerrohrs den Rum, wahrend aus zuckerhaltigen Weinen der 
franzosische Cog n a c, und aus Weintrestern der F ran z bra n nt
wei n oder Arm a g n a c durch Garung erzeugt wird. 

Lektio n 42. 

Alkohole. Ather. Organische Siiuren. 
Bei der Besprechung der Umsetzung der Starke in Zucker und 

Umwandlung desselben durch Hefepilze in Alkohol oder Weingeist, 



CH.O 

~ 
alkoliol 

S!'!!9 
Amylalkohol 

,9G Alkohole. Ather. Organische Siiuren. 

bezeichneten wir den aus den GetreidefrOchten und Kartoffeln bereiteten 
Alkohol als At h y 1 a 1 k 0 hoI. Diese Bezeichnung verdankt der Wein
geist seiner chemischen Zusammensetzung, da er eine chemische Ver
bindungsgruppe - C2HS Athyl - enthalt, we1che mit einem sogen. 
Was s e r re s t, Hydroxyl (HO) genannt, chemisch verbunden ist. 

C2H.O oder C.Hs(HO) C2Hs(HO) 
-...- ,- '-...-' 

Alkohol Athylalkohol 
Ohne uns mit den wissenschaftlichen Theorien der Alkoholbildung 

eingehender zu beschaftigen, wollen wir hier anschliessend noch einige 
weitere uns interessierende Alkohole erwahnen. 

(Methyl) 
1. den Methylalkohol CH40 oder CHa(HO), --- CHaHO ----Methylalkohol 

bei der trockenen DestilIation des Holzes gewonnen, frOher als Dena
turierung',;mittel fOr Brennspiritus verwandt; 

(Amyl) 
2. den Amylalkohol CSH'20 oder CsHIl(HO), CsH I1 (HO) ---Amylalkohol 

als Fuselol einen Bestandteil des aus Kartoffeln gebrannten Wein· 
geistes bildend. 

Alle die genannten Alkohole erweisen sieh, wie wir aus den 
Formeln ersehen, als sogenannte Hydroxydverbindungen der 
betr. chemischen Verbindungsgruppen = Methyl (CHa), Athyl (C2Hs), 
Amyl (CsHIl), und werden deshalb die Alkohole auch als Hydro
xyde der betreffenden Kohlenwasserstoffe (Methyl, Athyl, Amyl) be
zeichnet. Uns interessiert hauptsachlich die Bezeichnung als solche, 
weniger die immerhin recht komplizierten Verbindungsvorgange und 
deshalb wollen wir derselben als solcher hier nur einfach Erwahnung 
tun. Eine andere Gruppe von Korpern, we1che den Alkoholen ent
stammen, bilden die sogenannten At her; dieselben entstehen aus den 
betreffenden Alkoholen durch Behandlung mit starken Sauren, 
welche aus den Alkoholen durch Entziehung von Wasser (H20) 
At her bilden. So entsteht aus unserem gewohnlichen Weingeist, den 
wir also als Athylalkohol bezeichnen, durch Destillation mit Schwefel
saure der friiher Schwefelather genannte At her. Werden noch andere 
Sauren ausser Schwefelsliure zur Destillation verwandt, so bilden sich 
sogenannte zusammengesetzte Ather oder Ester; so sind der 
aus Alkohol durch Destillation mit Schwefelsliure und Essigsaure ge
bildete Essigather, sowie der aus Fuse\ol oder Amylalkohol 
durch Destillation mit Schwefelsaure und Baldriansaure gewonnene 
Fruchti!.ther zusammengesetzte Ather oder Ester. 
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Aber in noch anderer Beziehung interessieren uns die chemischen 
Verbindungen, welche wir als Alkohole kennen gelernt haben; es gilt 
dies namentIich von den Ve r bin dun g en, in welche die Alkohole 
durch Einwirkung von Sauerstoff umgewandelt werden, und welche 
wir als organische Sa uren bezeichnen mOchten. Von den Metal
loiden der anorganischen Chemie wissen wir, dass deren Sauerstoff.. 
verbindungen, die Metalloidoxyde, die Grllndlage der S au e r s to ff -
sauren bilden. Dieselben wiesen vor allem in ihren wasserigen 
LOsungen saure Eigenschaften auf, welche wir in ihrem sauren Ge
schmack und der Rotung von blauem Lackmuspapier gekennzeichnet 
fanden, sowie endlich in ihrem Vermogen, mit den MetaIloxyden oder 
Basen SaIze zu bilden. AIle diese eine Saure charakterisierenden Eigen
schaften find en wir in gar sehr vielen organischen Verbindungen eben
falls vor; sie schmecken ebenfalls in ihren wasserigen LOsungen sauer, 
roten blaues Lackmuspapier und bilden mit Basen Salze. Eine grosse 
Anzahl dieser als Sauren sich charakterisierenden und als 0 r g ani s c h e 
Situ r e n bezeichneten Verbindungen konnen wir als von verschiedenen 
Alkoholen abstammend bezeichnen. Lassen wir Bierneigen langere 
Zeit in einer Flasche offen stehen, so werden wir bemerken, dass der 
Inhalt, welcher zuerst aromatisch und spirituOs roch, mit der Zeit einen 
sauren Geruch nach Essig annimmt. Das Bier, welches aus der Malz
maische, einer in Zuckerlosung umgewandelten Starke, durch Garung 
in ein alkoholhaltiges Produkt umgewandelt war, busst durch das Often
stehen den aromatischen, spirituosen Geruch ein; es ist durch den Zu
tritt des Sauerstoffs der Luft, durch Oxydation in eine sauer riechende 
und schmeckende Flussigkeit, in Essig ubergefuhrt worden, d. i. in eine 
verdunnte Essigsa ure. Lassen wir verdunnten Weingeist in feinen, 
dunnen Strahlen uber BuchenhoIzsp1ine tropfen, so find en wir, dass 
das abfliessende Produkt ebenfalls einen stark sauren Geruch und Ge
schmack angenommen hat; der Alkohol ist durch Oxydation vermittelst 
des Sauerstoffs der Luft in Essigsaure = C2H,Oz (Essigsaure) um- ~~ 
gewandelt worden (Essigfabrikation). Fur, gewOhiiiich wird die reine Esslg •• ur. 

Essigsaure aus der durch trockne Destillation des Holzes sich bilden-
den Holzessigsaure bereitet, indem dieselbe mit Soda (Natriumkarbonat) 
geslittigt, und aus dem gebildeten essigsauren Natrium durch Destilla-
tion mit Schwefelsliure die Essigsaure abdestilliert wird. 

Der zweite vorher angezogene Alkohol, der Methylalkol, wird 
durch Oxydation ebenfalls in eine Sliure, Ameisensaure = CH20 2 SB0 
umgewandelt und ebenso bildet der Amylalkohol durch Aufnahm~ Ameiscnsiure 

Sauerstoff eine saure, die Baldriansaure = C,;HlOOZ• Die Ameisen- S!~ 
saure findet sich in den Ameisen vor und bildct-;it ihrer scharf en Baldriansiiure 

Hoffschild •• 2. Aufi. 7 
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Substanz die Waffe dieser kleinen fleissigen Tierchen. Die zuletzt ge
nannte Baldriansliure findet sich in 'unserer Radix Valerianae als krliftig 
riechendes Prinzip vor. Bei der Bildung von organischen Sliuren aus 
den betreffenden Alkoholen durch Sauerstoffzufilhrung miissen wir einer 
Zwischenstufe erwlihnen, der sogenannten Aldehyde. Bilden diese 
Aldehyde schon in der Schonflirberei wichtige Handelsartikel, so ist 
speziell ein Aldehyd, das sogenannte Formaldehyd infolge seiner viel
seitigen Verwendung als modernes und zwar vorziiglich wirkendes 
Desinfektionsmittel in den Vordergrund auch unseres Interesses ge
treten. Wir wollen nur die beiden Aldehyde des Athylalkohols und 
des Methylalkohols, das Acetaldehyd und das Formaldehyd in den 
nliheren Kreis unserer Betrachtung ziehen. 

Wird Athylalkohol mit Sauerstoff behandelt, so entzieht zuerst 
der Sauerstofl dem Athylalkohol Wasserstoff, mit welchem der Sauer
stoff H.O Wasser bildet und dadurch bildet sich ein Alcohol dehydro--genatus, ein entwasserstoffter Alkohol = Aldehyd. Dieses Aldehyd, 
die Vorstufe vor Acid. aceticum (EssigSliure) wird als Acetaldehyd be
zeichnet und wird namentlich in der Anilinfarbenfabrikation verwandt. 
Der Acetaldehyd geht durch Aufnahme von mehr Sauerstoffin Essig
s li u r e iiber. Wichtiger fiir uns ist der als Desinfizienz jetzt viel be
niitzte For m a Ide h yd. Die Gewinnung desselben geschieht durch 
Leiten von Methylalkoholdlimpfen iiber gliihende Kupferspiralen, indem 
dabei dem Methylalkohol Wasserstoff entzogen wird. Das gasformige 
Formaldehyd wird in Wasser aufgefangen und eine 40 % ige wlissrige 
Losung desselben als For malin in den Handel gebracht. Durch 
weitere Zufiihrung von Sauerstoff zum Formaldehyd wird dieser in 
Arne is ens li u r e ilbergefiihrt. 

Lektion 43. 

Organiscbe Siuren. Fette und Fettsiuren. 
Wir haben in der vorhergehenden Lektion einige charakteristische 

Beispiele organischer Sliuren aufgefiihrt und deren Bildung durch Oxy
dation der betreffenden Alkohole uns erkllirt. Eine ganze lange weitere 
Reihe von Oxydationsprodukten anderer organischer Stoffe gehoren 
ebenfalls den organischen Sliuren an. So wird z. B. der Zucker, 
ebenso wie die das Holz bildende Zellulose durch Oxydation mitteIst 
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Salpetersaure in die sogenannte Zuekersaure (C2 H2 0.) iibergefiihrt. 
Da dieselbe Saure sieh aueh im Sauerklee (Oxalis aeetosella) vorfindet, 
so wird dieselbe aueh als Oxalsaure oder Kleesaure = C,H20. be
zeiehnet. Wir verwenden dieselbe vielfaeh in der Teehnik u~ehort 
dieselbe zu den stark wirkenden Stoffen der Abteilung 2 der Gifte. 
(Als Ersatz gibt man mit Vorteil die unsehadliehe Weinsaure.) Als 
weitere Vertreter von Sauren pflanzlieher Produktion wollen wir hier 
die in den unreifen Friichten vorhandene A p f e 1 s a u r e = C.H60 5 so 

~ 

wie die vorhin genhnnte Wei n s a u r e = C.H60, (Aeidum tartarieum, 
~ 

haufig noeh als Weinsteinsaure bezeiehnet), auffiihren, welche im Saft 
der Trauben sieh vorfindet und gebunden an Kalium den Weinstein 
bildet, der in den Weinfassern bei langem Lagern sieh absetzt. Eine 
weitere organisehe Saure ist die in den Zitronen dureh ihren sauren 
Gesehmaek sieh verratende Zit ron ens a u r e = C6HsO,. Die in der 
sauren Milch enthaltene Milehsaure = CaHsOz, s~ die im Bern
stein enthaltene Bernsteinsaure = C4H;'"~ die aus dem Benzoe· 
harz dureh Sublimation gewonnene Benz~re C,H60" die im Peru
balsam und der Penangbenzoe enthaltene Z i m t s ~ C,8H 140 a und 
endlieh die in den Gallapfeln sich vorfindende Gerbsaure = C27H220 17 

gehoren eben falls den sogenannten organisehen Sauren an, und die-;m 
Rande aufgefiihrten ehemisehen Formeln geben uns ein ansehauliehes 
Bild von der unendliehen Mannigfaltigkeit der Umbildung der drei 
Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff im Haushalt der Natur, 
welche Produkte hervorzuzaubern imstande ist, wie sie das bestge-
leitete ehemisehe Laboratorium in solcher Reinheit und Giite nicht her· 
zustellen vermag. 

C,R.O. ---Apfel,.ur. 

~ 
Weinsaure 

C.RsO, --Zitronen-
SanTe 

~ 
Mi1chs:iure 

-~ 
Rernstdn .. 

sa1lre' 

~ 
Benzoesaure 
CIRH,.O. 
~ 

Zinusanre 
C.,R •• On -.-
Gerbsaure 

Den Besehluss der Reihe der 0 r g ani s e hen Sa u r en wollen wir 
mit der ganz eigenartigen Gruppe der sogenannten Fe tt sa u r e n 
machen. Die Fettsauren finden sich in allen tierisehen und pflanzliehen 
Fetten vor und zwar stets an einen uns gut bekannten Stoff, an 

UaHsOJ 
G I Y z e r i n gebunden. Wah rend die festen Fette im wesentliehen' Ver- G~l ycerm 
bindungen der festen Fettsaure Stearinsaure = C,8Ha.02 mit Gly- C,.H.,O. 

, ---- ~ zerin darstellen, ist in den fliissigen F etten das Glyzerin der Haupt- Steannsaur. 

saehe naeh an die fliissige 01 s au r e = C'8H3402 gebunden. So stellt ~. 
das feste Talg der Hauptsaehe naeh ein ~rinsaures Glyzerin, OJs'ure 

das fliissige 0 Ii v en olein ols a u res G ly ze ri n dar, und wir werden 
in naehfolgendem dureh Trennung der betreffenden Verbindungen die 
einzelnen Bestandteile resp. die angefiihrten organisehen Fettsauren 
uns naher vor Augen fiihren. Zum Zweeke der Darstellung von 
Stearinsaure, welche, gewohnlieh S tea ri n genannt, zur Herstellung 
von Leuehtkerzen grosse Verwendung findet, wird der Talg gesehmolzen 
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und mit Atzkalk behandelt, wodurch sich stearinsaures Calcium bildet, 
welches durch Zusatz einer bestimmten Menge von Schwefelsliure in 
unlosliches schwefeIsaures Calcium oder Gips verwandelt wird, wiihrend 
die Stearinsliure oben aufschwimmt und von der Fliissigkeit abge
hoben wird. 

Durch starke Abkiihlung kristallisiert die StearinSliure als zarte 
weisse Masse aus und entfernt man durch starken Druck die in ge
ringerer Menge vorhandene fliissige 01 s li u r e, welche als Stearinol 
einen viel geforderten Artikel zum Putzen von Metallen darstellt. Die 
durch mehrfaches Umschmelzen mit Wasser gereinigte Stearinsliure 
findet, wie wir schon erwlihnten, als Stearin zur Lichtfabrikation, sowie 
als Zusatz zum Stlirkeglanz, zu Pomaden etc. ausgedehnte Verwendung. 

Das an Stearinsaure resp. an andere Fettsliuren in den Fetten ge
bundene G Iy z e rin interessiert uns ebenfalls als stark gefragter Artikel 
in unseren Geschliften. Dasselbe wird im grossen ebenfalls aus dem 
Talg gewonnen, und zwar meist als Nebenprodukt bei der in obigem 
beschriebenen Stearinfabrikation, indem die nach der Zersetzung des 
Talgs durch Kalk und Schwefelsliure resultierende Fliissigkeit durch 
iiberhitzten Wasserdampf iiberdestilliert und das hierbei sich trennende 
Glyzerin durch wiederholte Reinigung (als Raffination bezeichnet), von 
allen Unreinigkeiten (Kalk, SchwefeISliure) moglichst befreit wird. Das 
Glyzerin wird nach den Stlirkegraden seiner Konzentration auf Grund 
der Be a u m e schen Arliometer-Skala bezeichnet und gehandelt (28 0 

Be a u m e) und darf als Gllittungsmittel sproder Haut nicht in zu starker 
Konzentration, sondern mit etwas Wasser verdiinnt, apgegeben werden, 
wei I es der Haut sonst unnotig Wasser entziehen und dadurch e in 
Gefiihl des Brennens verursachen wiirde. 

Lektion 44. 

Alkaloide. Eiweiss. Fibrin. Desinfektion. 
Wir kommen nunmehr zur dritten Reihe der Kohlenstoft'verbin· 

dungen, zu den Verbindungen des Kohlenstoft's mit Wasserstoff, Sauer
stoft' und S tic k s t 0 ff. Derselben gehoren speziell die meisten der 
Al k a 10 ide an. Die Alkaloide sind Ammoniak lihnliche Verbindungen, 
und stellen die wirksamen, stark wirkenden, zum Teil giftigen Stoft'e 
von Pflanzenteilen dar, aus welch en dieseIben durch Auskochen mit· 
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Sauren und Ausziehen mit Weingeist rein dargestellt werden. So stellt 
das bittere Chinin das Alkaloid der Chinarinde, das giftige Strychnin 
das Alkaloid der Krahenaugenniisse, das betaubende Morphium das 
Alkaloid des Opiums dar. 

Der letzten Gruppe der Verbindungen des Kohlenstoffs mit: 
Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und S c h we f e I - gehoren das Ei
weiss und das eiweissabnliche Fibrin an. Das Eiweiss findet sich 
in den Eiern, sowie als Pflanzeneiweiss in Pflanzensaften und Samen 
sowie auch im Elute vor. Aus seinen Losungen gerinnt es durch 
Erhitzen, und wird durch das im Magensafte enthaltene Pepsin in so
genanntes Pep ton umgewandelt und dadurch loslich oder verdaulich 
gemacht. Die im Handel vorkommenden Peptone stellen durch 
Pepsin loslich oder verdaulich gemachte Eiweisspraparate dar, welche 
bei Erkrankungen des Magens als leicht verdauliche Ernahrungsmittel 
verwandt werden, da dem geschwachten Magen die,V erdauungstatigkeit 
dadurch erleichtert wird. . 

Das Fib r in, ein eiweissahnlicher Stoff, findet sich im Blute vor, 
sowie in den Fleischmuskeln und im sog. Kleber der Getreidefriichte. 
Es unterscheidet sich vom gewohnlichen Eiweiss durch die Eigenschaft, 
dass es, ohne erwarmt zu werden, gerinnt. Eiweiss wie Fibrin 
bilden wichtige Bestandteile unserer Nahrungsmittel, indem dieselben 
zur Bildung von Muskelfleisch Verwendung finden, wahrend die Kohle
hydrate Starke und Zucker mehr zur Rundung der Korperform, zur 
Fettbildung dienen. 

Fer In en t e sind eiweissithnliche Stoffe lebender Pflanzen und 
Tiere, welche gewisse chemische U msetzungen chemischer Verbin
dungen herbeifiihren. Pepsin, ein im Magensaft enthaltenes Ferment 
(s. oben), das Emulsin der siissen und bitteren Mandeln, das Myrosin 
im schwarzen Senf, die Diastase im Malz sind solche Fermente. 

Hatten wir im vorhergehenden Eiweiss und Fibrin als organische 
Stoffe kennen gelernt, welche wesentlich unserer Ern it h run g dienen 
und zum Leben beitragen, so miissen wir unser Augenmerk zum Schluss 
unserer chemischen Betrachtungen auch auf die Umsetzungsprodukte 
organischer Korper richten, in welche dieselben beim Aufhoren des 
Lebens zerfallen. Beim Aufhoren des Lebensprozesses sowohl der 
Pflanzen, wie der Tiere bemitchtigen sich winzig kleine Lebewesen, 
die man als Spaltpilze bezeichnet, der fleischlichen Materie, und filhren 
eine vollstitndige Umsetzung der stofflichen Bestandteile herbei. Unter 
der Einwirkung der kleinen Spaltpilze verfallen die aus Kohlenstoff, 
Wasserstoff und Sauerstoff (Zellulose) bestehenden Pflanzenteile der 
V e r w e sun g, welche als Produkt eine kohlenstoffreiche Masse, den 
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sog. Hum us, erscheinen lasst, wl1hrend Kohlensl1ure und Wasser 
nebenbei sich entwickeln. Die stick s t 0 ff- und s c h w efelreichen 
Korperstoffe namentlich der Tiere werden durch die Einwirkung der 
erwl1hnten kleinen Spaltpilze ebenfalls einer Umsetzung unterworfen, 
die man als Fl1ulnis bezeichnet, deren Produkte durch Bildung von 
iibelriechendem Ammoniakgas (NHa) aus den Stickstoff (N) haltigen, und 
von noch schlechter riechendem Schwefelwasserstoffgas (H2S) aus den 
Schwefel (S) haltigen Bestandteilen der animalischen Korper zu einer 
Plage unserer Geruchsnerven werden. Durch Zerstorung der pflanz
lichen Keime, der Spaltpilze, wird die Verwesung undo Fl1ulnis be
dingende Tatigkeit dieser kleinen Lebewesen gehemmt und erreicht 
man diese Zerstorung durch starke Erhitzung mit nachfolgendem Luft
abschluss (Sterilisieren), sowie durch Anwendung. sogenannter Desin
fektionsmittel, wie Kreosot (beim Rauchern des Fleisches), wie Salizyl
saure, Borsl1ure, Karbolsll.ure und iibermangansaures Kalium, welche 
sl1mtlich pilztotend wirken. 

Damit wl1ren wir am Ende unserer chemischen Studien angelangt, 
denen wir ais wirksame Rekapitulation ein Repetitorium der an

. organischen und organischen Chemie folgen lassen, welches eine kurze 
Beschreibung moglichst aller uns interessierenden Drogen chemischer 
Herkunft enthalt. Ich habe dieses Rep e tit 0 ri u m dem Muster der 
A ufzeichn ungen aus meiner Lehrzeit als Apotheker nachgebildet, 
da dieselben sich mir als ll.usserst wertvolles Material zum Memorieren 
wahrend der spll.teren Studienzeit erwiesen haben. 



Repetitorium fiber chemische Orogen. 

Den Anforderungen des 

Fragebuches fUr die Gehilfen·Priifung 

des Deutschen D"rogisten-Verbandes angepasst. 

Name 

Acetonum 
Aceton 

Acetum pyrolig· 
nosum crudum 
Roher Holzessig 

Acetum pyrolign. 
rectificatum 

gereinigter Holzessig 

Acetum 
Essig 

Acidum aceticum 
Essigsaure 

Acidum aceticum 
dilutum 

verdiinnte Essigsaure 

Vorkommen oder 
Bereitung 

I durch Erhitzen von ent
wassertem Calciumazetat 

durch trockene Destilla
tion des Holzes 

durch Rektifikation aus 
dem rohen Holzessig 

aus verdiinntem Alkohol 
d. Oxydation (mit Buchen

holzspanen) 

aus essigsaurem Natrium 
durch Destillation mit 

Schwefelsaure 

Eigenschaften 

farblose, fliichtige 
Fliissigkeit 

enthaltend 6 - 10 °/0 
Essigsaure u. brenzl. 

Stoffe 
wie Kreosot 

dto. 

enthaltend bis 6 % 

Essigsaure 
Essigsprit 8-10% 

Essigsaure 

erstarrt bei a ° 
(Acid. acetic. glaciale) 
enthait 96 ° /0 Essig

saure 

Ii Verwendung oder 
Merkmale 

I als L5sungsmittel fiir 
Harze etc. (Lacke). 

zur Darstellung von 
Essigsaure, 

zum Schnellrauchem. 

wie oben, auch zur 
Desinfektion. 

zu Speisezwecken. 

in der Photographie, 
Farberei. 

aus Acid. acetic. d. Verd. enth. 30 % Essigsaure zu techno Zwecken. 
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Name 

Acid. arsenicosum 
Arsenige Saure 

Weisser Arsenik 

Acid. benzoicum 
(sublimatum) 

Siam und Penang 

(praecipitatum) 
(artificiale) 
Benzoesaure 

Acid. boricum 
Borsaure 

Acid. carbolicum 
crudum 

Rohe Karbolsaure 

Acid. carbolic.lm 
purum 

Phenyl Alkohol 
Reine Karbolsaure 

Acid. chromicum 
Chromsaure 

Acid. citricum 
Zitronensaure 

Acid. formicicum 
Ameisensaure 

Acid. gallicum 
Gallussaure 

Repetitorium uber chemische Drogen. 

Vorkommen oder 
Bereitung Eigenschaften 

['I d",h R"'en von A",n-j d""h,'eh,'", ,,.,,, 
[
I erzen (Sublimation) porzellanartige Masse 
I od. Pulver, sehr giftig! 
I mit Kohle erhitzt = 

durch Sublimation von 
Benzoeharz 

durchKochen von Benzoe 
mit Kalkmilch und Aus

fallen mit Salzsaure, 
kunst!. aus Hippursaure 

oder aus Toluol 

aus Borax durch Destil· 
lation mit Salzsaure 

aus dem Steinkohlenteer 

aus der rohen Karbol· 
saure durch Behandlung 
mittelst Kalilauge und 

Schwefelsaure 

aus Kalium bichromic. 
mit Schwefelsaure 

aus dem Zitronensafte 
durch Versetzen mit Kalk
milch und Schwefelsaure 

knoblauchartigen Ge. 
ruch gebend 

,[I die Siambenzoesaure 
kat keine Zimtsaure, 

die Penangbenzoe. 
saure hat Zimtsaure 
(die Zimtsaure gibt 
beim Kochen mit Kali· 
hypermang. Geruch 

nach Bittermandelol) 

kleine schuppige 
Kristalle oder Pulver, 
farbt Kurkumapapier 

braunrot 

enthaltend 30-800/0 
reine Karbolsaure und 

sog. Kresole 

Kristallinisch. Masse, 
welche, mit dem 10. 

T eil Wasser ver
mischt, flilssig bleibt 
(Acid. carbol. lique-

fact.) 

braunrote Kristalle, 
atzend! sehr hygro
skopisch, wirkt stark 

oxydierend 

farblose, saure Kri· 
staIle, verbrennt zu 
Kohle (wic Wein-

saure), aber ohne 
Karamelgeruch zu 

verbreiten 

Verwendung oder 
Merkmale 

gegen Ungeziefer etc. 
Abt. I d. Gifte, darf 
nur mit einer in Was
ser lOs1. grilnen Farbe 
versetzt und auf poli
zei1. Erlaubnisschein 

abgegeben werden. 

als antiseptisches und 
konservier. Mittel. 

nur die sublim. 
Benzoesaure ist dem 
freien Verkehr ent

zogen. 

als antiseptisches und 
konservier. Mittel, zu 

Glasuren. 

zur Desinfektion 
Abt. 3 d. Gifte. 

dto. 
Abt. 3 d. Gifte. 

Atzmittel 
Abt. 2 d. Gifte. 

zu Limonaden, 
Prilfung auf Schwefel
saure, Eisen und Kalk 

und Weinsaure. 

in den Ameisen sich vor-
find end. Darstellung 

farblose, stark sauer zu Spiro formicarum. 
schmeckende Flilssig. 

II 
durch Erhitzen von Gly

zerin mit Oxalsaure 

aus dem Tannin durch 
Kochen mit Salzsaure 

keit 

weisse glanz. Nadeln I III der Photographie. 
(in dunklem Gefass 

aufbewahren) 



Name 

Acid. hydrochlori
cum crudum 

Rohe salzsaure 
(Acid. muriaticum) 

Acid. hydrochlor 
pur. 

Reine salzsaure 

Acid. hydrofluori
cum 

Fluorwasserstoff. 
s3.ure 

Acid. lacticum 
Milchsaure 

Acid. nitricum 
crudum 

Rohe salpetersaure 
scheidewasser 

Acid. nitricum 
purum 

Reine salpetersaure 

Acid. nitricum 
fumans 

Rauchende salpeter. 
saure 

Acid. oleinicum 
Olsaure, Olein, 

stearin51 

Acid. oxalicum 
Oxalsaure, Zucker· 
saure, Kleesaure 

Repetitorium ilber chemische Drogen. 

Vorkommen oder I 
Bereitung ---=:genschaften 

als Nebenprodukt bei der 
sodabereitung (aus Koch· 
salz und schwefelsaure) 

aus reinem Kochsalz und 
reiner schwefelsaure 

aus Flussspat, einem Fluor 
Calcium und schwefel· 

saure d. Destillation 

entsteht bei der sauren 
Garung des Milchzuckers 

gelbliche, rauchende 
Fliissigkeit, spez. 

Gew. = 1,50-1,60 
vielfach mit Eisen, 
Arsen und schwefi. 

saure verunreinigt 

weisse Fliissigkeit 
spez. Gew. = 1,24 

atzt sehr stark, muss 
in Guttapercha. 

Flaschen aufbewahrt 
werden 

klare farblose Flilssig. 
keit 

durch Destillation von atzende Fliissigkeit 
salpet. m. schwefelsaure sehr starkes Oxyda. 

(einfach = 25 0 Be I tionsmittel 
doppelt = 40 0 Be) II spez. Gew. = 1,380 

Einfache Sal peter· 
saure, spez. Gew. 

=== I,21 

aus roher saure durch 
Rektifikation 

Untersalpetersaure durch 
Aufiosen z. B. von Kupfer 

in salpetersaure als 
braunroter Dampf erzeugt 
wird in salpetersaure 

geleitet 

Nebenprodukt bei der 
stearinkerzenfabrikation 

aus Talg 

dto. 

dunkelbraunrote Fliis. 
sigkeit 

51artige Flilssigkeit, 
die (da stearinsaure. 
haltig) bei niedriger 
Temperatur leicht er· 

starrt 

findet sich im sauerklee kleine farblose Kri. 
und sauerampfer; Dar· staIle, ist giftig! 
stellung durch Beh. von 
sagespanen mit salpeter. 
saure (frilher durch Beh. 
von Zucker mit salpeter. 

saure) 
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Verwendung oder 
Merkmale 

zu techno Zwecken 
Abt. 3 d. Gifte. 

(unter IS % nicht 
giftig !) 

• 
Abt. 3 d. Gifte. 

Glasatzmittel 
Abt. I d. Gifte. 

Atzmittel, zu 
Hiihneraugenkollo. 

dium 

zur Losung von Me· 
tallen, zur Nitrierung 

von Baumwolle 
(Schiessbaumwolle) 

Glyzerin (Nitro. 
glyzerin). 

Abt. 3 d. Gifte. 

zum Atzen 
Abt. 3 d. Gifte. 

zum Putzen etc. 

dto. 
Abt. 2 d. Gifte. 

(AisErsatz wird haufig 
Weinsaure mit Alaun 
gemischt gegeben.) 
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Name 

Acid. phosphoricum 
Phosphorsaure 

Acid. phosphor. 
ex ossibus 

Acid. phosphoricum 
, glaciate 

Eisenphosphorsaure 

Acid. picronitricum 
Pikrinsaure 

Acid. pyrogallicum 
(Pyrogallol) 

Pyrogallussaure 

Acid. salicyticum 
Salizylsaure 

Acid. stearinicicum 
Stearinsaure, Stearin 

Acid. sulfurosum 
schweflige Saure 

Acid. sulfuricum 
Anglicum 

eng\. Schwefelsaure 

Acid. sulfur. dilutum 
verd. Schwefelsaure 

Acid. sulfuric. 
anhydrk 

(Schwefelsaure
anhydrid) 

Acid. sulfuricum 
purum 

Reine Schwefelsaure 

Repetitorium iiber chemische Drogen. 

II 
V orkommen oder 

Bereitung 

I durch Losen von-· Phos-· 
phor in Salpetersaure, 

I oder aus phosphorsaurem 
Kalk durch Zersetzen mit 

Schwefelsaure 

aus reiner Phosphorsaure I 
durch Abdampfen 

durch Behandeln von Kar-
bolsaure 

aus 

mit 
saure 

Salpeter-

Er-

Eigenschaften 

farblose, saure Fliis- II 

sigkeit 

I 

glasartige Stiicke I 

oder Stangen III 

gelbe Kristalle, ist gif
tig 1 die Pikrinsaure-I 

salze sind explosiv 

weisse bis gelbliche I Tannin durch 
hit zen 

I 
feine Krislalle, die 
vor Licht geschiitzt 

, aufbewahrt werden 

durch Behandeln von 
Karbolsaure mit Kohlen

saure 

durch Kochen von Talg 
mit Atzkalk u. Schwefel

saure 

durch Leiten des b. Ver
brennen v. Schwefel er
zeugten Gases, d. schwefl. 

Saure in Wasser 

durch Verbrennen von 
Schwefel und Oxydieren 
der schwefligen Saure mit 
Salpetersaure- u. Wasser-

dampfen 

durch vorsicht. Zugiessen 
von I Teil Schwefelsaure 

zu 5 Teilen Wasser 

durch Dberleiten von 
Schwefeldioxyd u. Sauer-
stoff il ber erhitzten und 

platinierten Asbest 

I durch Rektifikation der 
rohen Saure 

muss en 

feine, farbl. Kristall
nadeln; sie verhindert 

die Garung und 
Faulnis 

weisse, starre Masse 

farblose, stech end 
riechende, saure 

Flilssigkeit 

farblose, atzendeFliis
sigkeit, sehr h ygro
skopisch, spez. Gew. 

I,830 = 60 0 Be, 
Kammersaure i. weni
ger konzentriert, spez. 
Gew. 1,52 = 500 Be 

farblose, atzende 
Fliissigkeit 

durchsichtige sehr 
hygroskopische 

Nadeln 

dto. 
Reagenz ist Chlor
baryum = Barium
sui fat , unloslich in 

Sauren 

Verwendung oder 
Merkmale 

Arzneimittel. 

in der Zalmtechnik. 

zur Farberei 
Abt. 3 d. Gifte. 

zur Photographie 
(wirkt reduzierend auf 

SilbersalzeJ. 

als antiseptisches und 
konservierendes 

Mittel. 

zu Kerzen, Salben etc. 

z.B1eichen v.Geweben 
und Konservieren von 
zuckerhalt. Friichten, 

Dampf giftig! 

zur Darstellung an
derer Sauren, in der 
Technik, Holz und 
Stroh wird verkohlt, 
(sehr hygroskopisch) 

Abt. 3 d. Gifte. 

Abt. 3 d. Gifte 
zum Metallputzen, 

bis IS % nieht giftig! 

zur Darstellung von 
Acid. sulf. fumans. 

Abt. 3 d. Gifte. 

Abt. 3 d. Gifte. 



Name 

Acid. sulfuricum 
fumans 

rauchende Schwefel· 
saure, Nordhauser 

Schwefelsaure, 
Vitriolol 

Acid. tannicum 
Gerbsaure, Tannin 

Acid. tartaricum 
Weinsaure 

Aerugo 
Griinspan 

bas. Kupferazetat 

Ather 
Ather, Schwefelather 

Aether aceticus 
Essigather 

Aether Petrolei 
Petroleumather 

Fruchtiither 

Repetitorium fiber chemische Drogen. 

Vorkommen oder 
Bereitung 

durch Einleiten des De· 
stillates von kalziniertem 
Eisenvitriol in englische 

Schwefelsaure 

durch Ausziehen von Gall. 
apfeln mit Atherweingeist 
und Verdunsten desselben 

aus rohem Weinstein 
mit Kalkmilch 

und Schwefelsaure 

durch AuflOsen von 
Kupferkarbonat in Essig. 
saure (Kupf erplatten weI'· 
den in garende wein.[ 

trester gesteckt 

Eigenschaften 

ist eine LOsung von ,I 

Schwefelsaure· Anhy. 
drid in Schwefelsaure· 
hydrat; erstarrt leicht 

im Winter 

hellgelbes Pulver; 
gibt mit Eisensalzen 

schwarze Farbung 
(Tinten) 

farblose, saure Kri· 
staIle, verbrennt zu 
Kohle mit Karamel· 
geruch (solI bleifrei 
u. schwef elsaurefrei 

sein) 

grfinblaue Kristalle 
oder Kugeln, giftig I 

dUl'ch Destillieren von spez. Gew. = 0,720, 
Alkohol mit Schwefel. sehr leichte, brenn· 
saure (Wasserentziebung) bare Flilssigkeit (VOl" 

I durch Destillation von 
Alkohol mit Essigsaure 

und Schwefelsaure 

das erste zwischen 55 bis 
75 0 C iibergehende De· 

I stillat bei del' Petroleum· 
Rektifikation 

sind zusammengesetzte 
Ather durch Destillation 
von Amylalkobol mit vel'· 
schiedenen Sliuren dar· 

gestellt (sag. Ester) 

sicht I Licht I) 

spez. Gew. = 0,900, 
sehr leichte, brenn· 
bare Flilssigkeit (ist 
ein zusammengesetzt. 

Ather odeI' Ester) 

leichte, sehr brenn· 
bare Fliissigkeit, spez. 

Gew. 0,640-0,670 

dto. 

Alcohol absolutus Weingeist (Spiritus) wird 
AbsoluteI' Weingeist fiber gebrannten Kalk 

rektifiziert 

99 Ofo Alkohol, leichte 
brennbare Flilssigkeit 
spez. Gew. = 0,800 

Alcohol amylicus 
Amylalkohol, Fuselol 

im Kartoffelbranntwein 
enthalten und aus diesem 
dargestellt durch fraktio· 

nierte Destillation 

farblose, unangenehm 
riecbende Flfissigkeit 
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Verwendung oder 
Merkmale 

zur AuflOsung von 
Indigo 

Abt. 3 d. Gifte. 

zur Farberei und med. 
Zwecken (zusammen. 

ziehend). 

zu Brausepulver und 
Limonaden. 

zur Farberei und 
Zeugdruckerei 

Abt. 3 d. Gifte.-

zur Uisung v. Harzen 
etc., reiner Ather z. 

Narkose. 

zu med. Zwecken 
solI saurefrei sein I 

zum LOsen von Harzen 
etc. 

zur Bonbons· und 
Liqueur.Fabrikation. 

zum Lasen d. atberi. 
schen Ole etc. 

zur Darstellung von 
Fruchtathern. 



lOS 

Name 

Alcobol metbylicus 
Methylalkohol, Holz· 

geist 

Alcobol sulfuris 
(Carboneum sulfu· 

ratum) 
Schwefelkohlenstoff 

Alumen 
Alaun 

Alumen cbromicum 
Chrom·Alaun 

Alumen plumosum 
Feder·Alaun 

Asbest 

Alumen ustum 
gebrannter Alaun 

Aluminium sulfuri· 
cum 

Schwefelsaure Ton· 
erde, Aluminiumsulfat 

Ammonium broma· 
tum 

Brom·Ammonium 
Ammoniumbromid 

Repetitorium fiber chemische Drogen. 

Vorkommen oder 
Bereitung 

durch trockene Destilla. 
tion des Holzes 

durch Leiten v. Schwefel· 
dampfen fiber glfihende 

Kohlen 

Doppelsalz aus schwefel. 
saurer Tonerde u. schwe· 
felsaurem Kalium be
stehend,N atron-Alaun 
u. Ammoniak.Alaun 
bestehen aus schwefel
saurer Tonerde u. schwe
felsaurem Natrium oder 
Ammonium,ROmisc her 
Alaun ist ein inWfirfeln 
kristallis. Alaun, durch 

Eisenoxyd rot gefiirbt 

ein Doppelsalz, aus Ka
liumsulfat und Chromo 
sulfat bestehend, aus Ka-

liumdichromat und 
Schwefelsiiure gew. 

ein kieselsaures Magne
sium, als Gestein vor

kommend 

durch Glfihen V. Alaun in 
Tongefiissen (dem Alaun 

wird Kristallwasser 
durch Glfihen entzogen) 

durch Behandeln von 
Tonerde mit Schwefel-

siiure 

durch Sublimation von 
Ammoniumsulfat und 

Kaliumbromid 

-1--EigenSChaften 

far blose, leicht ent
zOndliche FJossigkeit 

Verwendung oder 
Merkmale 

zum Denaturieren von 
Spiritus und in der 

Technik. 

fast farbl., stinkende, I zum Losen von Kaut-
sehr leicht entzfindl. schuk und Harzen 
FlOssigkeit (Vorsicht, Abt. 3 d. Gifte. 
Licht!) , spez. Gew_ 

= I,28 

farblose Kristalle od. 
KristallmehI 

violettrote Kristalle 

in der Gerberei und 
Fiirberei, auch zu 
medizinisch. Z wecken. 

in der Fiirberei, zu 
Tinten etc. 

faseriges, weiches zum Filtrieren von 
Mineral, wird von I Siiuren, zu Feuer-An

Siiuren u. Feuer nicht zOndern, nieht ver-
angegriffen brennbaren Dochten 

etc. 

po rOse Masse, auf- zum Kliiren von Spiri
bewahrt in gut ge- tuosen, zum Beizen. 
schlossenen Gefassen 

farblose Kristalle dient zur Darstellung 
anderer Alaun -Ver

bindungen. 

weisses grobes hy- zu medizin. Zwecken 
groskopisches Pulver 



Name 

Repetitorium iiber chemische Drogen. 

Vorkommen oder 
Bereituug Eigenschaften 
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I Verwendung oder 

==========~~============~=========== 
I Merkmale 

Ammonium car
bonicum 

Ammoniumkarbonat 
kohlens. Ammonium 

Hirschhornsalz 
Sal volatile 

Ammonium chlora
tum 

depuratum und subli· 
matum, Salmiaksalz, 

Chlorammonium 
Ammoniumchlorid 

Ammon. muriaticum 

Ammonium rhoda
natum 

Rhodanammonium 
(Ammonium sulfocya· 

natum) 

Aqua Calcis 
Kalkwasser 

Aqua chlori 
( Chlorwasser) 

Aqua destillata 
destilliertes Wasser 

Aqua Plumbi 
Bleiwasser 

(Goulardsches Wass.) 

Aqua regis 
KOnigswasser 

Arac 

Argentum nitricum 
salpetersaures Silber 

HOHenstein, Silber
nitrat 

Argent. nitric. cum 
Kalio nitric. 

salpeters. Silber mit 
Salpeter 

durch Sublimation von 
Ammoniumsulfat mit 

Kreide (kohl ens. Kalk) 
(wurde friiher bei der 
trockenen Destillation v. 
Hirschhorn gewonnen) 

durch Sublimation von 
Ammoniumsulfat mit Na

triumchlorid 

ein Sesquikarbonat 
durchscheinend (soil 
nicht verwittert sein) 
muss erhitzt sich vOl-

lig verfliichtigen 

depuratum stellt ein 
Kristallmehl dar i 

Sublimatum kristall. 
Massen (Kuchen) 

zum Treiben des 
Kuchenteigs (Ent

weichen von Kohlen
saure). 

zu Arzneizwecken, 
zum Loten (es lOst 

die Unreinigkeiten, 
MetaHoxyde). 

hygroskopische salmiak- ist nicht giftig; auf z. photograph. Zweck. 
ahnliche KristaHe Eisenoxyd Reagenz (Tonbad). 

wird durch LOschen von 
Atzkalk mit Wasser dar

gestellt 

durchEinleiten von Chlor
gas in Wasser 

durch Destillation ge
wonnenes reines Wasser 

durch LOsen von I Teil 
Bleiessig in 49 Teile 

dest. Wassers 

gemischt aus :01 - 3 Teilen 
Salzsaure und I Teil Sal

petersaure 

ein starker Alkohol, dar
gestellt aus Reis durch 

Garung 

durch AuflOsen v. Silber 
in Salpetersaure 

HoHenstein wird mit 
Salpeter zusammen

geschmolzen 

(blutrote Farbung) 

die erste LOsung wird 
weggegossen, urn die 
Unreinigkeiten zu ent-

fernen 

griinliche Fliissigkeit; 
vor Licht zu schiitzen 

meist triibe 
(umschiltteln) 

sehr atzende Saure 

kristallisiert oder ge
gossen, zeigt strahlig. 
Bruch, aufbewahren 

in dunk!. Gef. 

in Stang en, die nicht 
strahlig. Bruch zeigen 

zu Arzneizwecken u. 
a. Zusatz zu Kinder

milch. 

Bleichmittel und zur 
Desinfektion 

Quecksilberchlorid u. 
HOllensteinlosung 

u. Kalkwasser sollen 
Aqua destillata nicht 

triiben. 

z. Umschlagen. 

zum LOsen von Gold 
und Platin (Chloride) 

und z. Badern, 
Abt. 3 d. Gifte. 

zu Photographie etc. 
Abt. 3 d. Gifte. 

zu Arzneizwecken. 
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Name 

Armagnac 

Auripigmentum 
gelbes Schwefel

Arsen, Rauschgelb 

Auro-Natrium chlo
ratum 

Chlorgold-N atrium 

Aurum chlorat. 
Chlorgold 

Oaryum carbonicum 
kohlensallrer Baryt, 
Whiterit, Baryum-

karbonat 

Oaryum nitricum 
salpetersaurer Baryt, 

Baryumnitrat 

Oaryum peroxyda
tum 

Baryumsuperoxyd 

Oaryum sulfuricum 
schwefelsaurer Baryt, 

Schwerspat, 
Baryumsulfat 

Oenzinum 
Benzin 

Oenzolum 
Benzol, Steinkohlen

benzin 

Oismuthum sub
nitricum 

Wismutsubnitrat, 
basisch salpetersaures 

Wismut, 
(Magisterium Bis

muthi) 

Repetitorium ober chemische Drogen. 

V orkommen oder 
Bereitung 

Weindestillat 

durch Sublimation von 
weissem Arsenik und 

Schwefel 

Gemenge von Chlorgold 
mit Kochsalz 

Durch AuflOsen vou Gold 
in KOnigswasser 

als Whiterit vorkommend 
odeI' durch Fallen von 
BarYllmnitrat mit Kohlen-

saure 

durch LOsen von Baryum 
karbon. in Salpetersaure 

durch stark. Erhitz. v. 
Baryumoxyd 

als Schwerspat vorkom
mend, aus Chlorbaryum
IOsungund Schwefelsaure 

aus Petroleum durch 
fraktion. Destillation 

im Steinkohlenteer ent
halten, wird durch frak
tionierte Destillation aus 

dem Teer gewonnen 

durch Fallen einer LOsung 
von Wismut in Salpeter

saure durch Wasser 

Eigenschaften 

schwach gelbliche 
aromatische FlOssig

keit 

gelb. Pulver od. gelbe 
StOcke, sehr giftig! 

orangegelbes Pulver 

gelbes Kristallmehl 

weisses Pulver, giftig ! 

grOn brennende 
Flamme gebend 

weisses Pulver, gut 
verschlossen aufzu
bewahren, da sonst 
kohlensaures Baryum 

entsteht 

weisses Pulver 

leichte, brennbare 
FlOssigkeit, die beim 
Brennen nicht russt 

leichte, brennbare 
FlOssigkeit, beim 
Brennen russend 

weisses Pulver 

Verwendung oder 
Merkmale 

Genuss- und Star
kungsmittel. 

mit Atzkalk gemischt 
als Haarentfemungs
mittel (Depilatorium) 

Abt. 1 d. Gifte. 

in d. Porzellanmalerei 
und Photographie 
Abt. 3 d. Gifte. 

in der Photographie; 
Abt. 3 d. Gifte. 

zur Darstellung der 
Obrigen Baryumsalze, 
frisch gefallt als Gift 

gegen Mallse und 
Ratten 

Abt. 3 d. Gifte. 

zu bengal. GrOnfeuer 
Abt. 3 d. Gifte. 

zur Bereitung von 
Wasserstoffsuper

oxyd; zu einer ZOnd
masse. 

zu Tapetendruck, zum 
Verfalschen weisser 

Farben. 

Vorsicht mit Licht 
spez. Gew. 0,685 

bis 0,710. 

zum LOsen v. Harzen, 
zur Darstellung del' 

Anilinfarben etc. 

zu Arzneizwecken und 
zu Schminken (Blanc 

de perle). 



Name 

Borax 
Borsaures Natrium 
(Natrium boracic.) 

Natriumborat 

Bromum 
Brom. 

Calcaria chlorata 
Chlorkalk 

(Calcaria hypochlo. 
rosa, Calcar. oxymu· 

riatica) 

Calcaria usta 
gebrannter Kalk, Atz. 

kalk 

Calcaria Vienense 
Wiener Kalk 

Calcium bisulfuro
sum 

doppelt schweflig. 
saurer Kalk, Calcium· 

bisulfit 

Calcium Carbid 

Calcium carboni cum 
praecipitatum 

Calciumkarbonat 
geiallter kohlensaurer 

Kalk 

Calcium chloratum 
Chlorcalcium 

Calciumchlorid 

Repetitorium iiber chemische Drogen. 

Vorkommen oder 
Bereitung 

I 

Eigenschaften 

als Tinkal vorkommend, I Kristalle oder krist. 
aus Borkalk (borsaures Pulver, kiihl aufzu-
Calcium) durch Umsetzen I bewahren 

mit Soda 

aus 
i 

den Stassfurt. Salzen I dunkelbr. sehr 
gewonnen schwere(sp. Gew. 2,9) 

, u. atz. Fliissigkeit, auf. 
bew. in gut schliess. 

durch Sattigen von frisch 
geloschtem Atzkalk mit 

Chi orgas 

durch Gliihen (im Brenn· 
of en) von Kalkstein (roh. 

I 
kohlens.Kalk) = Calcium· 

oxyd 

ein sehr reiner gebrannter 
Kalk aus feiner Kreide 

durch Einleiten von 
Schwefligsaure.Gas in 

Kalkmilch 

durch starkes elektrisches 
Gliihen von Kohle und 

Koks mit Atzkalk 
(bis 3000°) 

durch Behandeln von 
Chlorcalciumlosung mit 

kalter SodalOsung 

Glasgefiissen im 
Kiihlen 

weissesPulver, leicht 
feucht werdend; aus 
dem unterchlorigsaur. 
Kalk wird d. Sauren 
die unterchlor. Siiure 
und aus dieser Chlor 

frei gemacht 

graue Stiicke, die mit 
Wasser unter starker 
Selbsterhitzung zero 

fallen 

weiss und hart 

eine saure Fliissigkeit, I 

wird nur in fliissiger 
Form dargestellt 

erzeugt mit Wasser I 
das Azetylengas, muss 
sehr trocken u. gut 
verschlossen aufbew. 
werden, empfehlens. 
wert unter Petroleum 

ein feines weisses, 
mi\glichst leichtes 

Pulver 
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Verwendung oder 
Merkmale 

in der Li\trohranalyse, 
zu Arzneizwecken, als 

Starkezusatz, zum 
Metallli\ten und zur 
Herstellung v. Leder· 

appreturen. 

zur Desinfektion 
Abt. 2 d. Gifte. 

zum B1eichen, Wert· 
bestimmung nach der 
Menge des aus dem 
Calcar. chlorata ent· 

wickeIten Chlors. 

zu Kalkwasser, zu 
Mi\rtel. 

zu Putzzwecken. 

zum Reinigen der 
Brauerei· und 

Brennerei·Bottiche v. 
Schlamm. 

zu Beleuchtungs. 
zwecken. 

zu Zahnpulvern. 

durch Auflosen von Cal. 
ciumkarbonat (Kreide) in 
Salzsiiure und Abdampfen 

krist. Salzmasse in dient zur Darstellung 
Stuck en (fusum), die , anderer Kalksalze, z. 
sehr leicht Feuchtig. Austrocknen von 

zur Trockne keit anzieht Gasen,feuchtenOrten 
etc. 
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Name 

Calcium fluoratum 
(Flussspat, Fluor· 

calcium) 

Calcium phosphori
cum 

(Calcaria phosphorica) 
Calciumphosphat 

phosphorsaurer Kalk 

Calcium sulfuricum 
(Calcaria sulfurica) 

schwefelsaurer Kalk, 
Gips, Calciumsulfat 

Caput mortuum 
roter Totenkopf 

(Colcothar) 

Carboueum cblora
tum 

Chlorkohlenstoff 
(Tetrachlormethan) 

Benzinoform 

Ceresin 
(Cera mineralis) 

Erdwachs, Ozokerit 

Chininum 
Chinin 

(Chininum hydro. 
chloricum, salzsaures 

Chinin, Chininum 
sulfuricum, schwefel· 

saures Chinin) 

Chloroformium 
Chloroform 

Cblorophyllum 
Chlorophyll, Blatt· 

grtin 

Repetitorium tiber chemische Drogen. 

Vorkommen oder 
Bereitung 

kristallinisches Mineral 

in den Knochen vorkom. 
mend, Darstellung aus 

diesen durch Gltihen 
(VVe~sbrennen)od.durch 
AusfaIlen von Chlorcal· 
ciumlOsung mit Natrium· 

phosphat 

als Gipsspat vorkommend, 
entsteht stets bei Zusatz 
von Schwefelsaure zu 
Kalksalzen; durch Gltihen 
entsteht der gebrannte 
Gips (Calcaria sulfurica 

usta) 

Rtickstand bei der Dar. 
stellung rauch. Schwefel. 
saure aUs kalziniertem 

Eisenvitriol 

durch Einleiten von Chi or· 
gas in Schwefelkohlen· 

stoff 

eine Art Paraffin, findet 
sich in Galizien, Baku 
und Amerika als Ablage· 
rung aus frtiheren Petro· 

leumquellen 

Alkaloid aus den China. 
rinden, aus denen es 
durch Auskochen mit ver· 
dtinnten Sauren gewon· 

nen wird 

durch Destillation von AI· 
kohol mit Chlorkalk bildet 
s. zuerst Chloral, welches 
durch Kalk in Chloroform 

umgewandelt wird 

der grtine Farbstoff der 
Blatter 

Eigenschaften 

harte Stticke 

we~ses oder hell. 
graues Pulver 

der gebrannte Gips 
ist ein weisses krist. 
Pulver, das m. VV asser 
angeriihrt, schnell er· 
hartet (durch Auf. 
nahme des Kristall· 

wassers) 

ein rotes Pulver, aus 
unreinem Eisenoxyd 

bestehend 

farblose Fltissigkeit, 
vor Licht geschtitzt 
aufzubewahren; nicht 

feuergefahrlich 

I Verwendung oder 
Merkmale 

Flussmittel in der 
Metallurgie, zur Her· 
stellung der Fluss. 

saure. 

als Knochenmehl zum 
Dtingen, zur Vieh· 
ftitterung und als 

Arzneimittel. 

zu Formen, zur Bild· 
hauerei, Verband etc. 
Alabaster Gips, 
sehr weiss und feinst 

gemahlen. 

zu Anstrichfarben. 

z. Lasung v. Harzen, 
Guttapercha, Fetten 
u. als VV anzenmitteI. 

wachsartiger Karper als billiger VV achs· 
ersatz, besonders zu 

Bohnermasse. 

weisse, krist. Nadeln, 
sehr bitter 

schwere, stisslich 
schmeckende Fltissig. 
keit, betaubend (muss 
in schwarzen Gliisern 
aufbewahrt werden) 
griin flirbend, nicht 

lichtecht 

zu Arzneizwecken, zu 
Haarwassern und Po· 

maden. 

zu Arzneizwecken, 
abg. als solch. streng. 
verboten; zum LOsen 

von Harzen etc. 
Abt. 3 d. Gifte. 

zum Farben v. Fetten, 
Spirituosen etc. 
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Name V orkommen oder 
Bereitung Eigenschafien Verwendung oder 

Merkmale 
===========F==========~=======-~---.~ 

Cognac II stark alkoholhaltiges De-
Kognak II still at, durch Garung von 

(Pharmacop. Spiritus. Weintrauben dargestellt 
e Vlno) 

Collodium III eine Auflasung v.Schiess-
Kollodium ,I baumwolle (Colloxylin) in 

:142 Tl. Ather und 6 Tl. 
II Alkohol 
,I 

Creolinum 'II eine Losung von sogen. 
Kreolin I Kresolen (Teerprodukten) 

I in Harzseife 

Creta alba 
weisse Kreide 

Schlammkreide 

Cumarin 
Cumarin 

Cuprum sulfuricum 
schwefels_ Kupfer

oxyd, Kupfervitriol, 
Cuprisulfat 

Dextrioum 
Dextrin 

Eau de Javelle 

Ebur ustum 
Beinschwarz 

gebr. Elfenbein 
(Spodium) 

findet sich auf Riigen, in 
Schweden und Holstein 
und in der Champagne 
vor. Schlammkreide wird 
durch Schlammen der 
rohen Kreide mit Wasser 

dargestellt 

das riechende Prinzip in 
den Tonkabohnen, Stein
klee, Waldmeister, Dar
stellung aus der Zimt-

saure 

dllrch Auslaugen von ge
rastetem (gegliibtem) 
Kupferkies (Schwefel

kllpfer) mit Wasser 

dllrch Kocben von Starke 
mit verdiinnten Sallren 
oder mit einem Malzaus
zug, allch durch Rosten 

der Starke 

durch Mischen einer La
sung von Chlorkalk und 
Pottascbe; enthalt IInter
chlorigsallres Kalium, ailS 

welch em Chlor 
(bleichend) frei wird 

durch Gliihen von Kno
chen unter Abschluss der 
Luft enlstandene Kohle 

Hoffschildt. 2_ Aufl. 

klare Fliissigkeit, die 
an der Luft zu Haut

chen verdunstet 

braune Fliissigkeit, 
mit Wasser mikhig 

werdend 

ist kohlensaurer Kalk 

farblose, weisse Kri
slalle 

bl"ue Kristalle (ge
gliiht verlieren die 
Kristalle die Farbe 
II. zerfallen in weiss. 

Pulver) 

Genussmittel. 

zum Schliessen von 
Wunden, zur Photo

graphie. 

zur Desinfektion. 

zu techno Zwecken 
und Farben; zur Her. 
stellung von Fenster-

kitt. 

zur Parfiimerie. 

zu Arzneizwecken, Z. 

Galvanoplastik etc. 
zu elektr. Batterien 
Abt. 3 d. Gifte zum 

Beizen d. Weizens. 

hellgelbes od. weisses ' z. Kleben, Schlichten 
Pulver, gibt mit , der Leinwand, Kattun 

Wasser klare, gummi- etc. 
artige Losung 

klare Fliissigkeit 

schwarzes Pulver 

zum Bleichen. 

zur Wichse, als Ent
farbungsmittel. 

8 
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Perrum citrium 
ammoniatum 

Ferridammonium
citrat 

Perrum oxydatum 
Eisenoxyd 

Perrum sulfuratum 
Schwefeleisen, Eisen

sulfid 

Perrum sulfuricum 
schwefelsaures Eisen
oxydul, Eisenvitriol, 

(Kupferwasser)Ferro-
sulfat 

Perrum sulfuricum 
purum 

reines Eisenvitriol 

Perrum sulfuricum 
calcinatum oder 

siccam 
gegluhtes (entwasser

tes) Eisenvitriol 

Repetitorium uber chemische Drogen. 

Vorkommen oder 
Bereitung 

I 
d. LOsen v. Eisenoxyd I 

in ZitronensaurelOsung u. I 
Zusatz v. Ammoniak I 

i 

I 
I die verschiedenen imHan

del vorkommenden Eisen. 
oxyde sind: Blutstein, 
Pariser Rot, Caput mor· 
tuum und Eisenmennige. 
Ferner sind aUe Ocker-

arten eisenoxydhaltige 
Tonerden 

durch Zusammenschmel
zen von Eisen u. Schwefel 

Schwefelkies (Schwefel
eisen) wird gerOstet und 
mit Wasser ausgelaugt 

durch LOsen von Eisen
draht in verdunnt. reiner 

Schwefelsiiure, wobei 
sichWasserstoffgas bildet 

dem Ferr. sulfur. crystall. 
wird durch Gluhen das 
Kristallwasser entzogen, 
wodurch es Form und 

Farbe verliert 

Eigenschaften 

durchscheinende, rot
braune Pliittchen 

schwarzgraue Stucke, 
die mit verdilnnten 

Sauren Schwefel· 
wasserstoffgas ent

wickeln 

grune KristaUe, gut 
verschloss. aufzubew. 

weissliches Pulver 

Verwendung oder 
Merkmale 

Aufbewahrung in vor 
Licht und Feuchtig-

keit geschiitzten 
kleinen Gliisern, Ver
wendung in d. Photo
graphie, z. Blaudruck. 

als Farben und zu 
techno Zwecken. 

zur Analyse. 

zum Desinfizieren, zur 
Fiirberei, Tinten etc. 
Admonter, Salzburger 
u. DoppeladlerVitriole 

sind kupfervitriol
haltig, Kupfergehalt 
erkennt man d. Ein
tauchen einer blanken 
Messerklingej Kupfer 
setzt sich darauf abo 

zu Arzneizwecken. 
Ferr. sulf. alcoholi
saturn wird durch A us
faUen mittelst Alko· 
hols als feines Kristall-

mehl gewonnen. 

zu Arzneizwecken. 



Name 

Formaldebydum 
solutum 

F ormaldehydlOsung, 
Formalin 

Oelatina 
Gelatine 

OIycerinum 
Glyzerin, Glsuss 

Orapbites 
(Plumbago) Graphit 
Wasserblei, BIeierz 

PottIot 

Heliotropinum 
Heliotropin 

Hydrargyrum 
Quecksilber 

. Hydrargyrum 
bichloratum corro· 

sivum 
Quecksilberchlorid 

iitzendes Quecksilber
sublimat! ! 
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Vorkommen oder 
Bereitung 

eine wasserige 35 % ige 
Losung m. Formaldehyd
gas; Formaldehyd ent
steht durch Leiten von 

Methylalkoholdiimpfen 
uber gluhenden Kupfer

draht 

ein sehr feiner Leim, aus 
gut gereinigten Kalbs

knochen gefertigt 
(G. album, albissimum, 

purissimum) 

wird bei der Stearin
fabrikation und Seifen
fabrikation oder aus Talg 

durch Behandeln mit 
Atzkalk gewonnen und 
durch uberhitzte Wasser
dampfe abgeschieden, mit 
Kohle filtriert und noch-

mals destiIliert 

durch Kalk, Eisen und 
Tonerde verunreinigte, 

nicht brennbare Modifi-
kation der Kohle 

durch Oxydation aus dem 
im Pfeffer enthaltenen 

Piperin 

Eigenschaften . 

desinfizierend 

Verwendung oder 
Merkmale 

wirkt auf Salpeter
salze reduzierend. 

die stark ere (Colle I zu Speisezwecken etc. 
Gelatine) als feiner rot gefarbt zu Gelees. 
Leim (hellbgr. Masse) 

und zum Klaren 

dicke, sirupartige [ zu Arzneizwecken, 
Flussigkeit, 28 0 verdunnt z. verwend., 

Beaume, sehr hygro. zu techno Zwecken 
skopisch (Hektograph), 

schwarzgraue Stucke 
oder Pulver, fettig, 
Sorten: bayerischer, 
bOhmischer u. Ceylon-

Graphit (Ia.) 

kristallinisch. Pulver 

(Nitroglyzerin etc. \ Z. 

Seifenfabrikat. kalk. 
frei, z. Fullen d. Gas· 

uhren saurefrei. 

zu techno Zwecken, 
Bleistiftfabrikation, z. 
Schwiirzen von Eisen
teilen und als Zusatz z, 
Maschinenschmieren. 

zur ParfUmerie. 

als met. Quecksilber sich fiussiges, schweres 
wenig vorfindend, mehr Metall, soli keine 
als Zinnober (Schwefel-I Schwiinze auf Fliess
quecksilber), aus diesem papier ziehen, sonst 
wird Hg dargestellt durch d. andere Metalle ver-

z. Fullen von Thermo
metem etc., zur Her
stellung von Amal
gamen u. Hg-Salzen. 

Sublimation mit Kohle unreinigt 
und Eisen 

durch Sublimieren von 
schwefelsaurem Queck

silber mit Kochsalz 

weisse krist. Stucke 
oder Pulver, s e h r 
giftig!! Vorsicht! 

zu Arzneizwecken, 
Z. Desinfektion etc_ 

Abt. I d. Gifte, 
mit gerarbtem Koch

salz als Sublimat
pastiIlen. 

8' 
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Name 

Repetitorium iiber chemische Drogen. 

Vorkommen oder 
Bereitung Eigensch aften Verwendung oder 

Merkmale 

Hydrargyrum Chio-ii durch Sublimation von I kristallinisch (gibt b. I zu Arzneizwecken. 
ratum (mite) II Quecksilbersublimat mit Ritzen !(elbl. Str!ch, j (J a n i.~ mit dem gif-

(mildes) Quecksilber- QuecksilbedCalomelsub- Unterschied von Atz- ! tigen Atzsublimat 
chloriir, Kalomel I limatum). sublimat) oder feines 'zu v e r w e c h s e In!) 

Hydrochinon 

Hydrogenium per
oxydatum 

Wasserstoffsuper
oxyd 

Ichthyolum 
Ichthyol, Ammonium 

sulfoichthyolicum 

Jodoformium 
Jodoform 

Jodum 
Jod 

Jonou 

Kalium 

Wird das dampffilrmig Pulver, wenig giftig! Abt. 3 d. Gifte. 
sublimierend. Kalomel mit In dunklen Gefassen 

Wasserdampfen ver
mischt, so entsteht ein 
feiues Pulver (Calomel 

vapore paratum) 

ein dem Benzol entstam
mendes Prociukt, welches 

I reduzierend auf Silber-
I salze wirkt 

I d. Zersetzen von Baryum
superoxyd mit Schwefel

saure 

durch trockeue Destil
lation aus bituminosem 

Schiefer (versteinert. 
Fischen! 

durch Erhitzen von Wein
geist, Jod und Soda 

wird aus der Asche der 
Meerpflanzen (Kelp oder 
Varec genannt) durch 
Destillation mit Schwefel
saure und Braunstein od. 
mit Chlorgas dargesteUt 
und durch Sublimation 
gereinigt. In der N eu- I 
zeit aus dem chilenischf'n 

u. peruanisch. Roh-
salpeter 

Veiichenahnlicher Riech
stoff, durch Behandeln 
des im Zitronenol enth. 

Citral mit Azeton 

durch Gliihen von Pot
tasche mit Kohle oder 
auf elektrolytisch. Wege 

aus Chlorkalium 

aufzu bewahren 

kristallische Masse 

wasserige Losung 

braune dicke Fliissig
keit von brenzlich. 

Geruch 

gelbe glanzende Kri
stalle von eigentiim

lichem Geruch 

Jodum resublimatum 
ist das schuppenartige 

hessere Jod 

in 10 0,'0 iger Losung, 
zum Verstarken des 

Veilchenodeurs 

silberweisses. 
weiches Metall, an der 
Luft sofort oxydierend 
(wird deshalb unter 
Petroleum fO-frei] auf-

bewahrt) 

zur Photographie 
(Entwickler '. 

- zum Bleichen. 

zu Arzneizwecken. 

zu Arzneizwecken 
Abt. 3 d. Gifte. 

Abt. 3 d. Gifte. 
Jodflecke sind durch 
Salmiakgeist zu ent
fernen. Verwendllng 
als Atzmittel, zur Her
stellung von Anilin
farhen I Jodgriin) lind 

anderen Jodpriipa. 
raten. 

in der Parfamerie. 

Abt. 3 d. Gifte. 
brennt m. violetter 

Flamme. 



Name 

II 

Repetitorium iiber chemische Drogen. 

V orkommen oder 
Bereitung Eigenschaften 
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I, Verwendung oder 
, Merkmale 

Kalium bioxalicum II durch Behandeln von Pot-
Kleesalz I tasche mit Oxalsiiure 

i 
weisse Kristalle oder I zum Lasen von Rost-

Pulver, giftig I 'I (Eisen.)flecken, zum 
Kaliumbioxalat 

(Oxalium) 

Kalium bromatum 
Bromkalium, Kalium. 

bromid 

Kali causticum 
fusum 

Kaliumhydroxyd 
Atzkali 

Kalium carboni cum 
kohlensaures Kalium 

Pottasche 
Kaliumkarbonat 

Kalium carbonic. 
depuratum und 

purum 
gereinigte Pottasche 

Sal tartari 

I\alium chloratum 
Chlorkalium 

Kaliumchlorid 

Kalium chloricum 
chlorsaures Kalium 

Kaliumchlorat 

Kaliull chromicum 
(flavum) 

(gelbesl chromsaures 
Kalium 

Kaliumchromat 

Ii 

durch Lasen von Brom 
in Kalilauge 

durch Gliihen von Pot. 
tasche mit Atzkalk 

friiher aus der Asche der 
LaubhOlzer (Topfasche, 
Pottasche), jetzt aus den 
Stassfurter Salzen (Chlor
kalium) durch Behandlung 
mit Schwefelsiiure und 
Gluhen des schwefel· 
sauren Kaliums mit Kohle 

und Kreide 

durch Reinigen der rohen 
Pottasche oder durch Er
hitzen von Kal. bicarbon., 
fruher aus Weinstein d. 

verkohlen (Sal tartari) 

findet sich in grossen 
Mengen in den Stassfurter 

Abraumsalzen 

weisse Kristalle 

Zeugdruck etc. 
Abt. 3 d. Gifte. 

zu Arzneizwecken, zur 
Photographie. 

weisse Stengel oder i 
Stucke, atzend, sehr i Abt. 3 d. Gifte. 
hygroskopisch , gut I z. Atzen, rohes zur 
verschlossen aufzu- Seifenfabrikation etc. 

heben 

weisse, brockige 
Masse,hygroskopisch; 
griinliche Fiirbung d. 

Mangansalze 

weisse kOrnige Masse 

krist. Wiirfel 

ZtI Biidern, Seifen, zur 
Fiirberei etc. 

zum Backen etc. 

dient zur DarsteJlung 
der meisten Kalium

salze 

durch Einleiten von Chlor- i krist. schuppenfOrm. zu Arzneizwecken, 
bengal. Flamm en. 
Abt. 3 d. Gifte. 

gas in Kalilauge ' Bliittchen mit brenn· 

durch Versetzen v. rotem i 
doppelt chromsauren ' 
Kalium mit Pottasche 

baren KOrpern zusam· 
mengemischt, leicht 
explosibel, wirkt ver· 
schluckt giftig! stark 

oxydierend 

ein gelbes Salz Ztl Tinten, Farben etc. 
Abt. 3 d. Gifte. 
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Name 

Kalium eyanatum 
Cyan Kalium 
Kaliumcyanid 

Kalium diebromi
cum (rubrum) 

(rotes) doppelt chrom
saures Kalium 

(Kalium dichromat) 

Kalium ferrieyana-
tum (mbrum) . 

rotes BlutIaugensalz 
(Kalium-Eisencyanid) 

Kalium ferrocyana-
tum (f1avum) 
(Kali zooticum) 

gelbes BlutIaugensalz 
(Kalium -Eisencyaniir) 

Kalium jodatum 
Jodkalium 

Kaliumjodid 

Kalium nitrieum 
Kali-Salpeter 
Kaliumnitrat 

Kalium perman
ganieum 

(KaI. hypermangan.) 
ilbermangans. Kalium 
Kaliumpermanganat 

.Kalium sulfuratum 
(pro balneo) 

Schwefelleber, 
Schwefelkalium, 

Kaliumsulfid, Hepar 
sulfuris 

Repetitorium tiber chemische Drogen. 

Vorkommen oder 
Bereitung 

durch Schmelzen von gel' 
bern Blutlaugensalz mit 
Pottasche und Auslaugen 

durch Schmelzen von 
Chromeisenstein mit Sal
peter und Pottasche und 

Auslaugen 

Eigenschaften 

weisse porzellanartige 
Sttlcke oder Pulver, 

sehr giftig!! 

gelb.rote Kristalle, 
giftig! 

Verwendung oder 
Merkmale 

zu techno Zwecken, 
Vergolden, Versilbern 
etc., zur Photographie 

etc. 
Abt. I d Gifte. 

zur Farberei, Photo· 
graphie, zu galvani. 

schen Elementen 
Abt. 3 d. Gifte. 

aus dem gelben Blut
laugensalz durch Einleiten 

von Chlor 

rote Kristalle, Rea. zu techno Zwecken, 
genz auf Eisenoxydul- in der Photographie. 
salze (Berliner Blau) 

durch Zusammenschmel· 
zen von Pottasche und 
Eisenspanen mit tieri
schen Abfallen (Haut, 
Horn, Blut usw.) und 
Auslaugen der Schmelze 

durch LOsen von Jod in 
Kalilauge, Gliihen mit 

Kohle und Auslaugen 

durch Umsetzung von 
Natron-Salpeter (Chile
salpeter) mit Chlorkalium 

durch Schmelzen von 
Braunstein, Atzkali und 
Kalichloricum, Auslaugen 
und Behandeln mit Sal. 

petersaure 

gelbe Kristalle, Rea
genz auf Eisenoxyd
salze (Berliner Blau) 

weisse Kristalle 

prismatische Saul en
kristalle oder krist. 
Pulver,farbt d.Flamme 
violett und gibt mit 
Weinsaure kristall. 
Niederschlag (Cremor 

tartari) 

dunkelpurpurfarbige 
Kristalle, sehr gutes 
Desinfiziens, Flecke 
werden durch ver' 
diinnte Sauren ent· 
fernt, wirkt stark oxy-

dierend 

durch Schmelzen von gelblichgrtlne Sttlcke, 
Schwefel und Pottasche m. verdtlnnten Sauren 

Schwefelwasserstoff. 
gas entwickelnd 

zur Farberei, zum 
Harten des Eisens. 

zu Arzneizwecken, z 
Photographie. 

Abt. 3 d. Gifte. 

z. Pokeln, zu Schiess 
pulver (Kohle, 

Schwefel, Sal peter 
etc.), z. Salpetersaure 

zur Desinfektion, zun 
Holzbeizen, zum Blei 
chen von Schwammer 

etc. 

sehr hygroskopisch 
gut verschlossen auf 
zubewahren; Verw 

zu Badern. 



Repetitorium iiber chemische Drogen. 

N a:-~--~-III Vorkommen oder 
Bereitung 

Kaolin 
(China Clay) 
Porzellanerde 

Kresole 

Kreosotum 
Kreosot 

Linimenta 
Linimente 

Liquor Aluminii 
. acetici 

essigsaure Tonerde· 
16sung, Aluminium· 

azetatl6sung 

ein feiner, weisser Ton, 
aus kieselsaurer Tonerde 

bestehend 

im Steinkohlenteer be· 
findliche hochsiedende 

Teerprodukte 

Bestandteil des Holz
teeres 

fette Ole, die durch AI. 
kalien unvollstandig ver· 

seift sind 

durch L6sen von Alumi. 
niumsulfat in Essigsaure 
und Zusatz von kohlen. 

saurem Kalk 

Eigenschaften 

schwach gelbJiche 
Fliissigkeit, von rauch· 

artigem Geruc h 
(Ia aus Buchenteer) 

schwach saure Fliis· 
sigkeit von 8 0 10 Alu· 

. miniumacetat 

I 
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Verwendung oder 
Merkmale 

I zllr Porzellanfabrika-

I 
tion, zur Ultramarin

fabrikation 

I zur Desinfektion. 

Zll Arzneizwecken. 
Abt. 3 d. Gifte. 

zum Desinfizieren, vor 
Licht, Luft u. Warme 

geschiitzt aufzube
wahren, m6glichst 

entfernt von Salmiak-
geist! 

Liquor Ammonii 
caustici 

Ammoniakfliissigkeit 
Atzammoniak 
Salmiakgeist 

aus d. Gas(wasch)wasser stechend riechende 
durch Destillation mit Fliissigkeit (der offic. 
Atzkalk und Einleiten in I Salmiakgeist hat spez. I 

Wasser Gew.=0,960[IOO/Ol'l 
der duplex spez. Gew. 

von 0,910 [250/0J) 

zll techno Zwecken u. 
Arzneizwecken. 

Liquor Ferri sesqui
cblorati 

Eisenchloridl6sung 

durch Aufl6sen v. Eisen 
in Salzsaure und Behan
deln der L6sung mit Sal-

petersaure und Ab
dampfen 

Liquor Kali causticll durch Kochen von Pott-
Kalilauge asche mit Atzkaik und 

Liquor Kalii silicici 
Kali.Wasserglas 

Wasser 

durch Schmelzen von 
Quarz (Kieselsaurel mit 
Pottasche und Aufl6sen 
der Schmelze in Wasser 

gelbbraune Fliissig
keit 

klare Fliissigkeit, 
atzend 

wasser helle dicke 
FIOssigkeit, gut ver
schlossen allfzllbe
wahren, um Gallert
bildung Zll verhiiten 

zu Arzneizwecken u. 
zu techno Zwecken. 

Zll techno Zwecken. 
Abt. 3 d. Gifte; 

bis 5 0/0 nicht giftig. 

zuSeifen,Kitten,feuer. 
sicheren Anstrichen 
(Theaterklilissen) und 

Verbanden. 
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Name 

LiquorNatri caustici 
Natronlauge 

Liquor Natrii silicici 
Natron-Wasserglas 

Liquor Plumbi sub
acetici 

Bleiessig 

Liquor seriparus 
Laab-Essenz 

Lithargyrum 
Bleiglatte 

(Plumbum oxydatum) 
Bleioxyd 

Lysol 
Liquor kresoli sapo

natus 

Magnesia usta 
gebrannte Magnesia 

(Magnesiumoxyd) 

Magnesit 
(Magnesiumkarbonat) 

Magnesium 
Magnesium 

Magnesium carbo
nicum 

kohlens. Magnesium 
Magnesiumkarbonat 

Magnesium chlo
ratum 

Chlor-Ma~nesium 
Magnesiumchlorid 

Repetitorium uber chemische Drogen. 

Vorkommen oder 
Bereitung 

durch Kochen von Soda 
mit Atzkalk und Wasser 

durch Schmelzen von 
Quarz mit Soda und Auf

IOsen der Schmelze 

Eigenschaften 

klare Flussigkeit, 
atzend 

dto. 

I Verwendung oder 
Merkmale 

I 
I 

i zu techno Zwecken 
'I Abt. 3 d. Gifte, 
. bis 5 0J0 nicht giftig. 
I 

I zur Wasche, Fiillung 
I von Kokosseifen etc. 

durch Erwiirmen von 
Bleizucker, Bleiglatte und 
Wasser im Wasserbade 

klare Flussigkeit, b a- [ zu Arzneizwecken U. 

sis c h essigsaures i als Beizmittel fiir 
Blei enthaltend I Farben 

durch Mazeration der 
Schleimhaut von KaIber

magen mit Wein 

durch Erhitzen von Blei, 
wobei als Nebenprodukt 
Silber gewonnen wird 
(c. 0, I 0/0), woher der 

Name Silberglatte 

durch Kalilauge verseifte 
TeerOle, hauptsachlich 

Kresole 

durch Gliihen von Mag
nesium carboni cum 

ein natiirlich vorkommen
des Mineral, kohlensaures 

Magnesium 

klare Fliissigkeit 

die hellere = Silber
glatte, dunklere 

Bleiglatte 

braunliche Fliissigkeit 

weisses, leichtes 
Pulver 

weisses, kOrniges 
Pulver, mit Sauren 

aufbrausend 

Element, aus Magnesium- silbergraues Pulver, 
salzen durch Elektrolyse Band oder Draht, mit 

dargestellt weissem Lichte 

durch FaIlen einer Bitter
salzlOsung (Magn. sulfur.) 

mit Soda 

das rohe Salz wird aus 
der Stassfurter Salzsole 

gewonnen 

brennend 

weisse leichte Stiicke 
oder lockeres, leichtes 

Pulver 

krist. leicht zerfliess
liche Stilcke 

Abt. 3 d. Gifte. 

durch Zusatz v. Laab
Essenz ge rinn t bis 
auf 400 C erwarmte 

Mikh (Molken). 

zu TOpferglasuren, 
zum Firniskochen, zu 

Pflastern etc. 
Abt. 3 d. Gifte. 

zur Desinfektion. 
Abt. 3 d. Gifte. 

zu Arzneizwecken. 

ZUI" Kohlensaure-Ent
wickelung, zur Selter

fabrikation. 

zu Flammen, Fackeln, 
zum Photographieren 

etc. 

zu Arzneizwecken, 
Poudres, Zahnpulver 

etc. 

zu and. Magnesium. 
salzen, zu Desinfek
tionsmassen u. Anfer
tigung kiinstl. Weine. 



Repetitorium iiber chemische Drogen. 

Name Vorkommen oder 
Bereitung 

Magnesium sulfuri- il als Nebenprodukt hei der 
cum [I Kohlensaurebereitung 

sch\~efelsaures ,I aus Magnesit u. Schwefel-
MagnesIUm, Blttersalz i, saure 

Magnesiumsulfat 'I! • 

Manganum boraci- ! durch Ausfallen von Man· I 

cum II' gansulfatlasung mit Borax i 
borsaures Mangan- I 

oxydul, Manganborat II 
Manganum per- .. als Mineral (in Thiiringen, 

oxydatum : am Rhein etc.) vorkom· 
Braunstein mend 

Mangansuperoxyd 

Eigenschaften 

kristallin Nadeln 

fast weisses Pulver 
(Sikkativ-PulverJ 

grauschwarze StOckc 
oder Pulver 

Menthol 'aus dem japan. Pfeffer.' brennend u. kiihlend 
miinzal d. starke Kalte 

Minium 
Mennige 

Naphthalinum 
Naphthalin 

Natrium 
Natrium 

Natrium bicarboni
cum 

(doppelt kohlensaures 
Natrium) 

Natriumbikarbonat 

Natrium bisul
furosum 

Natriumbisulfit, dopp. 
schwefligsaures 

Natrium 

gew. 

durch anhaltendes Er· 
hitzen von Bleiglatte 

rotes Pulver (Verbin. 
dung von Bleioxyd 
und BJeisuperoxyd) 

Bestandteil des Stein. I weissekrist.Schuppen 
kohlenteers, kristallisiert (in Stangenform als 
bei langerem Stehen als Albo.Karbonkerzen) 
Rohnapththalin aus und 

wird gereinigt 

elementare Darstellung d. 
Gliihen von Soda und 
Kohle und Auffangen des 
Dampfes unter Petroleum 

d. Zufiihren von Kohlen. 
saure zu gepulverter Soda 
od. nach d. Solvayschen 

(Soda) Verfahren 

d. Einleiten von schwefl. 
Saure i. Natriumkarbonat. 
lasung (Lasung = Leu. 

kogen) 

s. Elemente, wird an 
d. Luft sofort oxydiert 

weisses Pulver (soIl 
frei v. Monokarbonat 

[Soda] sein) 

Fliissigkeit (Lasung) 
oder Kristalle 

Natrium bromatum durch Lasen von Brom weisse Kristalle 
Brom·Natrium in Natronlauge 
N atriumbromid 
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Verwendung oder 
Merkmale 

zu Arzneizwecken, zu 
techno Zwecken, Zill' 

Beschwerllng v. Ge· 
weben. 

Zll Firnissen als 
Sikkativ. 

zu chem.·technischen 
Zwecken, Zll Chlor
entwickeillng, z. Glas-

fabrikation etc. 

zu Mentholstiften, 
Kopfwassern und 

Mundwassern. 

zu techno Zwecken 
Abt. 3 d. Gifte. 

zu techno Zwecken, 
Anilinfarben, gegen 

Motten etc. 

Aufbewahrune: unter 
Petroleum 

Abt. 3 d. Gifte 
brennt mit gelber 

Flamme. 

zu Arzneizwecken, zu 
Backpulvern, Verun
reinigungen: Mono-

karbonat, Natrium
chlorid U. ·sulfat. 

in der Photographie 
und Bleicherci. 

zu Arzneizwecken 
als krampfstillendes 

Mittel. 
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Name 

Natrium carboni
cum 

kohlensa1!res Natrium 
Soda 

Natriumkarbonat 

Natrium carbonic. 
calcinatum, siccum 

wasserfreie Soda 

Natrium chloratum 
Kochsalz, Natrium· 

chlorid 

Natrium hypo-
sulfurosum 

(Natr. subsulfurosum) 
unterschwefligsaures 
Natrium, Natrium· 

hyposulfit (Antichlor.) 
Natriumthiosulfat 

Natrium nitricum 
salpeters. Natrium 

Natron.( Chili.) 
Salpeter 

Natriumnitrat 

Natrium phosphori
cum 

Phosphors. Natrium 
Natriumphosphat 

Natrium sulfuricum 
schwefels. Natrium 

Glaubersalz, Natrium· 
sulfat 

Repetitorium fiber chemische Drogen. 

Vorkommen oder 
Bereitung 

I. nach Leblanc durch 
Erhitzen von Kochsalz mit 
Schwefelsaure u. Glfihen 
des Natr. sulfur. mit Kohle 
und kohlensaurem Kalk 

und Auslaugen 
2. nach Solvay durch Ein· 
leiten von Atz.Ammoniak 
und Kohlensaure in kon· 
zentrierte Kochsalzlnsung 
und schwachem Glilhen 
des gebildeten Natrium· 
bikarbonat (Ammoniak. 

soda) 

durch Glfihen von Soda 

im Meerwasser, in Sol. 
quell en und als Steinsalz 

(Stassfurt, Wieliczka) 
vorkommend 

durch Kochen v. Natron· 
lauge mit Schwefel und 
Einleiten von schwefliger 

Saure 

findet sich in Peru und 
Chile in grossen Lagern 

vor 

d. Sattigen von Natrium· 
karbonat mit Phosphor. 

saure 

durch Erhitzen von Koch. 
salz mit Schwefelsaure 

Eigenschaften I Verwendung oder 
Merkmale 

------

farblose Kristalle oder I zu techno Zwecken. 
krist. Pulver 

63 0/ 0 Kristallwasser I 
enthaltend; die Wert. , 
bestimmung geschieht 
d. Bestimmung des 
Gehaltes an Kohlen. 
saure mittelst Ti. 
trierens mit Normal. 
schwefelsaure. Ver· 
unreinigungen: Na. 
triumsulfat U. Natrium· 

chlorid 

weisses Pulver, wird 
nach dem Prozent· 

gehalt gehandelt 

weisses krist. Pulver 

weisse Kristalle, die, 
mit Sauren fiber· 

gossen, schweflige 
Saure (bleichend) ent· 

wickeln 

gereinigt stellt es farb· 
lose rhombische Kri. 
stalle.dar, leicht feucht 
werdend , farbt die 

Flamme gelb 

farblose Kristalle 

dto. 

zu techno Zwecken; 
wird nach dem Pro· 
zentgehalt gehandelt. 

zu Speisezwecken, zu 
techno Zwecken. 

urn Chlorzu entfernen, 
zum Bleichen, (daher 
die Bezeichnung Anti. 
chlor) zur Photogra. 

phie etc. 

zum POkeln, Z. Dar. 
stellung der Salpeter. 
'saure, des Kalisalpe. 
ters und als Dfinge. 

mittel. 

zu Arzneizwecken. 

I • 
, zu Arznelzwecken, zu 

techno Zwecken, zur 
Glasfabrikation, zu 

Kaltemischungen etc. 



Name 

Natrium sulfurosum 
schwefligs. Natrium 

N atriumsulfit 

Natrum causticum 
Atz.Natron 

(roh. kaustische Soda) 
Seifenstein 

Niccolum 
Nickel 

Olein = 
(Acid. oleinicum crud.) 

Stearinol, Putzol 

Oleum animale 
foetidum 

stinkendes Tierol 

Oleum Mirbani 
Mirbanol 

kunst\. BittermandelOl 
(Nitrobenzol) 

. Oleum Petrae 
Steinol 

Oleum Sinapis 
artificiale 

kunstlic4es Senfol 

Ossa Sepiae 

Repetitorium uber chemische Drogen. 

Vorkommen oder 
Bereitung 

durch Sattigen von Soda 
mit schwefliger Saure 

Eigenschaften 

weisse Kristalle 

durch Gluhen von Soda weisse oder (roh.) 
mit Atzkalk (ein Natrium· gr!inliche Stucke 

hydroxyd I (hygroskopisch) 

Metall. In Kobalt·Mine· 
ralien vorkommend 

s. Acid. oleinicum 

durch trockene DestilIa· 
tion von Horn, Knochen 
und anderen N.haltigen 

tierischen Teilen 

t durch Behandeln von Ben. 
I zol mit Salpetersaure 

naturlich vorkommendes 
Produkt, durch trockene 
Destillation der Stein. 
kohlen im Erdinnern ent· 

standen 

durchBehandeln von Gly. 
zerin mit Oxalsaure, Jod 
und Schwefelcyankalium 

I Schalen. we1che im 
Rucken des Tintenfisches 

eingebettet sind 

s. Elemente 
samtl.Nickelsalze sind 

giftig; 
Abt. 3 d. Gifte 

braune Flussigkeit, 
Pyridinbasen enthal. 

tend 

gelbl., dem Bitter. 
mandelOI ahnlich 

riechende Flussigkeit 

O'freie Flussigkeit 
(Kohlenwasserstoff) 
heller oder dunkler 

gefarbt 

stech end riechende 
Flussigkeit 

enthalt kohlensauren 
und phosphorsauren 
Kalk und Kieselsaure 
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I Verwendung oder 
I Merkmale 

zur Photographie. 

zur Seifenbereitung. 
zu techno Zwecken 

Abt. 3 d. Gifte. 

zur Herstellung von 
Munzen und zum Ver· 
nickeln. Argentan ist 
eine N~ckellegierung. 

gegen Ungeziefer. 

zur Anilinfabrikation,. 
Seifen, zur Parfumerie 

etc. 
Abt. 2 d. Gifte. 

das amerikanische und 
russische als Petro· 
leum zur Beleuchtung ; 
medizinisch als Mittel 

gegen Reissen. 

als Ersatz des Senf
(jls 

Abt. 2 d. Gifte. 

die ganzen Schalen 
fur Goldarbeiter zum 
Giessen von Ringen 
und als Vogelfutter; 
das Pulver zu Zahn. 

pulver (sehr schad· 
lich !) u. zum Schleifen. 
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Name 

Paraffinum 
Paraffin 

Pepsinum 
Pepsin 

Phosphorus 
Phosphor 

Phosphorus 
amorphus 

amorpher Phosphor 

Pix Iiquida 
Holzteer 

Pix fagi Iiquida 
Buchenteer 

Repetitorium iIber chemische Drogen. 

Vorkommen oder 
Bereitung 

durch trockene Destilla
tion der Braunkohlen ge
wonnen. Durch starke 
AbkiIhlung trennt man 
das feste Paraffin von 
dem fliIssigen Paraffin 

(Paraff. liquidum) 

im Magensaft enthaltenes 
Ferment; wird dargesteJlt 
aus del' Schleimhaut fri-

scher Kalber, odeI' 
Schweinemagen, durch 

I Behandeln mit Kochsalz 

I 
durch Behandeln gegliIht. 

I Knochen mit Schwefel
saure und GliIhen del' 
Phosphorsaure mit Kohle 
und Auffangen unter 

Wasser 

durch Erhitzen von Phos
phor in mit Kohlensaure 

gefiIlltem Raume 

durch trockene Deslilla
tion aus Fichtenholz ent

standener Teer 

aus Buchenholz durch 
trockene Destillation ent
standener Teer, reich an 

Kreosot 

Eigenschaften I 
Verwendung oder 

Merkmale 
====~= 

geh()rt zu den sog.1 
Mineralfetten,schmilzt 
b. 40-600 C, Paraf
finum solidum d. D. 
Arzneibuch. schmilzt 
b. ~15 0 und wird aus 
dem Erdwachs IOzo
keriit 1 durch DestiJla
tion gewonn. fliIssig. 
Paraffin durch starke 
AbkiIhlung- gewonn. 

weissesPulver, macht 
Eiweissstoffe l()slich, 
verdaulich, die Ei
weissstoffe werden 
dadurch in Peptone 

umgewandelt 

wachsartige Masse, 
sehr entziIndlich, 

unter Wasser aufzu
bewahren, sehr giftig 

rotes Pulver, nicht 
selbstentziIndlich und 

wenig giftig 

enthiilt Kreosot, Kar
bolsaure, Essigsaure 

etc. 

Paraffinum liqui
dum findet als saure-

freies Schmier()l. 
Paraffinum soli
dum als Ersatz far 
Wachs vielfache Ver
wendung,so zuSalben, 

Lichtern etc. 

zu Arzneizwecken, 
Pepsinwein etc. 

zur ZiIndholzlabrikat. 
etc. 

Abt. I d. Gifte 
im Phosphorschrank. 

zu schwed. Streich
h()lzern. 

zu Arzneizwecken, zu 
technischenZwecken, 

Teerseife. 

zu Arzneizwecken. 



Repetitorium liber chemische Drogen. 

Name 
--~~-- -- ~ ---

Platinum 
Platin 

Vorkommen oder 
Bereitung 

edelstes Metal!, in Fllissen 
Rllsslands vorkommend, 

spez. Gew. 21 

Platinum chloratum d. Losen von Platin in 
Platinchlorid heissemKonigswasser,bil-

Plumbum aceticum 
essigsaures Blei, Blei' 

zucker, Bleiazetat 

Plumbum nitricum 
salpetersaures Blei, 

Bleinitrat 

pyridinum 
Pyridin 

Pyrogallolum 
s. Acid. pyrogallic. 

Realgar 
rotes Schwefelarsen 

Rum 

Saccharinum . 
Saccharin 

Saccharum 
Zucker 

det mit Kaliumchlorid das 
Kaliumplatinchlorid 

durch Auflosen von Blei· 
glatte in Essi!!,siiure und 

Auskristallisieren 

durch Auflosen von Blei. 
gliitte in Salpetersiiure 

im 01. animal. foet. ent· 
haltene Base 

durch Zusammenschmel. 
zen von Arsenik und 

Sehwefel 

ein aus gegohr. Melasse 
des Zuekerrohres gewon· 

nener starker Spiritus 

ein aus Benzoe·Siiure ge· 
wonnenerSlissstoff,ehem. 

Benzoesauresulfinid 

wird aus den Zuekerrliben 
oder Zuekerrohr dureh 
Ausziehen mit Wasser od. 
aus Starke dureh Koehen 

mit Siiuren gewonnen 

Eigenschaften 

SiillrebesUindig 
P I a tin m 0 h r ist 

eine porose schwarze 
Masse, we1che Sauer
stoff in gross. Mengen 
auf sieh verdichtet; 

dient als starkes 
Oxydationsmittel. 

Platinschwamm 
ist fein verteilt. Platin· 
metall; es wird d. 
Verasehen von mit 
Platinlosung getriink. 
tern Fliesspapier er· 
zeugt; zu Doeberei. 
nersehem Feuerzeug, 
zu Raucherlampen u. 
zu Gaszundern ver-

wendet 

sehr zerfliesslieh, 
Abt. 3 d. Gifte 

weisse Kristalle, 
giftig! 

weisse KristaUe, 
Abt. 3 d. Gifte 

giftig! 

giftig! 

rotbraune Fliissigkeit 
von e. 70 Vol. Proz. 

Alkohol 

weisses Pulver oder 
Tabletten 

gehort zu den Kohle· 
hydraten 
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Verwendung oder 
Merkmale 

zu siiurefcsten Tiegeln 
etc. 

welches in der Photo· 
graphie Verwendung 

findet. 

zur Fiirberei und and. 
teehnisehenZweeken. 

Abt. 3 d. Gifte. 

zur Photographie 
(zum Tonenl. 

zum Denaturieren von 
Spiritus. 

Farbe. 
Abt. I d. Gifte. 

Genussmittel. 

fur Diabetiker. 

Stiirkezueker ist gii
rungsfiihig, Rohr

zucker nieht. 
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Name 

Saccharum lactis 
Milchzucker 

Saccharum tostum 
siehe Zuckercouleur 

Sal marinum 
SeesaIz 

Sal thermarum 
Carolinense 

Karlsbadersalz 
(verum und factitium) 
natiirliches und kiin£t

liches 

Santoninum 
Santonin 

Sapo domesticus 
Hausseife 

Sapo Hispanicus 
oder Sapo Venetus 
Spanische, Venetiani· 
sche oder Marseiller 

Seife 

Sapo kalinus 
Kaliseife 

Sapo kalinus venalis 
Schmierseife 
(Sapo viridis) 

Sapo medicatus 
Medizinische Seife 

Siccatif 

Smalte 
Smalte 

Repetitorium aber chemische Drogen. 

V orkommen oder 
Bereitung 

'I 

II in der Milch, ans den 

!
' Molken durch Abdampfen 
i gewonnen 

II 

I aus dem Meerwasser d. 
Verdampfen 

I 
eine Mischung von Koch
salz, Soda und Glauber
salz, natarlich in den 
Karlsbader Quellen vor-

kommend 

der wirksame Bestandteil 
der Zittwerbliiten (Wurm

sam en) 

aus Talg und Natronlauge 
bereitete Seife 

aus OlivenOI und Natron
lauge gekochte Seife 

aus LeinOI und Kalilauge 
gekochte Seife 

durch Kochen von ge. 
ringen Olen mit Kalilauge 

d. Kochen von Schweine
fett und Olivenol mit Na
tronlauge und Aussalzen 

der Seife 

trockenes S.: pulver
formiges borsaures Man-

ganoxydul 
flassiges S.: LOsung 
einer Abkochung von 
LeinOI mit Bleiglatte oder 
Manganoxydul in Terpen-

tinOI 

ein durchKobaltoxyd blau 
gefiirbtes Glas 

Eigenschaften 

weisse KristaIle oder 
Pulver, schwer loslich 
in Wasser, darf nicht 

sauer reagieren 

neben Kochsalz noch 
Brom- und Jodsalze 

enthaltend 

stark wirkend! 
Abt. 2 d. Gifte 

harte Seife 

dto. 

weiche Seife 

dto. 

feste Seife oder ge
pulvert 

weissliches Pulver 

braune FiQssigkeit 

sehrechte blaueFarbe 

Verwendung oder 
Merkmale 

zur Erniihrung etc. 

zu Biidern. Ia St. Yve! 
Salz. 

zu Arzneizwecken. 

gegen Wiirmer. 

zum Waschen. 

zum Waschen von 
W ollstoffen. 

zu Arzneizwecken. 

zu techno Zwecken. 

zu med. Zwecken, 
gepulvert zu Zahn 

pasten. 

1j zum Trocken VOl 
, Olfarben. 

in der Porzellan
malerei. 



Name 

Spiritus 
Weingeist 

(Athyl.Alkohol) 

Spiritus vini gallici 
Franzbranntwein 
(Spiritus e vino) 

Stanniol 
Zinnfolie 

(Stannum in foliis) 

Stannum 
Zinn 

Stannum chloratum 
Zinnsalz, Zinnchloriir 

Stannum oxydatum 
Zinnasche 

Stearinum 
(s. Acid. stearinic.) 

Repetitorium tiber chemische Drogen. 

I 

Vorkommen oder 
Bereitung 

aus der Kartoffelmaische 
durch Destillation (siehe 

Lehrgang: Alkohol) 

Weindestillat 

gewalztes Zinnmetal! 

I weissblauliches Metal! aus 
Zinnstein, durch GlOhen 

mit Kohle dargestel!t 

durch Auflosen von Zinn 
in Salzsaure 

we is s e: ein fast reines 
Zinnoxyd 

g r a u e : eine Mischung 
von Zinnoxyd mit metal!. 

Zinn 

Eigenschaften 

spez. Gew. = 0,830 
bis 0,843, enthaltend 
in 100 Teilen 87-86 
Gewichtsteile AI. 
kohol oder 91 --90 
R au m teile Alkohol 

schwach gelbliche 
FlOssigkeit von aro· 

matischem Geruch 

soll kein Blei enthal· 
ten, wenn zur Um· 
hOllung von Genuss· 

mitteln benutzt 

leicht feucht werdend. 
Kristalle 

weiss 

grau 

Stibium silberweisses Metall, Dar. 
Antimon, Spiessglanz stellung aus Grauspiess· 

glanzerz durch Erhitzen 
mit Eisenfeilsparien 

Stibium sulfuratum 
nigrum 

Spiessglanz 
(Antimonsulfor) 

Strontianit 

Strontium nitricum 
salpeters. Strontium 
(Strontiana nitrica) 

Stronliumnitrat 

Strychninum 
Strychnin 

kommt als Grauspiess. schwarzgraues Pulver 
glanzerz naturlich vor 

ein nattirlich vorkommen
des kohlensaures Stron

tium 

durch Sattigen von Stron· weisses Pulver 
tianit mit Salpetersaure 

Alkaloid aus der Nux sehr giftig! 
vomica (sogen. Krahen· 
augen) und den Fabae 

St. Ignatii 
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I Verwendung oder 
I Merkmale 

zu zahlreichen arznei· 
lichen u. technischen 

Zwecken. 

zu Einreibungen und 
Kopfwassern. 

zur Farberei. 
Abt. 3 d. Gifte. 

zu Glasuren. 

zum Polieren v. Stein, 
Glas und Stahl. 

zum Giessen von 
Lettern. 

zu Arzneizwecken, zur 
Feuerwerkerei und 
Ztindholzfabrikation 

zur Darstellung and. 
Strontiumsalze u. zur 

Zuckerfabrikation. 

zu Rotfeuer. 

gegen Ungeziefer. 
Abt. I d. Gifte. 
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Name 

Sulfur 
Schwefel 

Sulfur depuratum 
lotum 

gereinigter Schwefel 

Sulfur griseum 
grauer Schwefel 

Sulfur praecipi-
tatum 

Schwefelmilch 
(Lac sulfuris) 

Sulfur sUblimatum 
Schwefel 

(Schwefelblumenl 
Flores sulfuris 

Talcum 
Talk, Speckstein 

Tannin 
(siehe Acid. tannic.) 

Tartarus depuratus 
Weinstein 

(Kalium bitartaricum) 
(Cremor tartari) 
Kaliumbitartrat 

Tartarus crudus 
roher Weinstein 

Terpineol 

Repetitorium tiber chemische Drogen. 

Vorkommen oder 
Bereitung 

in vulkanischen Gebirgen 
vorkommendes Element, 
frei, oder gebunden an 
Metalle (Schwefeleisen, 
Schwefelkupfer etc.) d. 
Ausschmelzen oder Erhit
zen der Schwefelmetalle 
unter Luftabschluss ge-

wonnen 

durch Auswaschen von 
gepulvertem Schwefel 
resp_ Schwefelblumen 

mit Salmiakgeist 

der erdige Rockstand bei 
der Schwefelraffinerie 

Niederschlag, entstanden 
durch Zersetzen v. wasser
loslichen Schwefelmetall. 
(z. B. Schwefelcalciuml 
mit verdtinnten Sauren 

durch Sublimieren (Er
hitzen) von Rohschwefel 

eine weiche, kieselsauFe 
Magnesia 

durch Auflosen des rohen 
Weinsteins in kochendem 
Wasser, kliiren mit Ton 
und Behandeln mit Kohle 

I (Entfiirbung) und damach 
. Auskristallisieren 

gelbliche oder rotliche in 
Weinfiissem sich ab-

lagemde Kristallkrusten 

III ein f1tissiger, f1iederiihn-

l licher Riechstoff aus dem 
T erpentinol dargestellt 

II 

Eigenschaften 

g-elbe Stangen, leicht 
IOslich in Schwefel
kohlenstoff; verbrennt 
zu schwefliger Saure 

es wird dem 
Schwefel dadurch et
waige schwefl. Saure 

entzogen 

graues Pulver 

weissgelbl. Pulver, 
knirscht beimDrOcken 

gelbes Pulver (nicht 
zu bengal. Flammen 
mit chlors. Kalium zu 

mischen! enthalt 
schweflige Saure). 

schltipfriges Pulver 

soil kalk- und eisen
frei sein 

rohes Kaliumbitartrat 

wasserhelle, Olige 
FlOssigkeit 

I Verwendung oder 
I Merkmale 

zu techno Zwecken. 

zu Arznei- und techn 
Zwecken, zu bengal 

Flammen. 

als Vieharzneimittel. 

zu Arzneizwecken u 
bei der Strohhutfabri 
kation; Aufbewat 
rung-: Gut getrockne 

in festen Gefassen. 

zu techno Zwecken. 

dto. 

zu Arzneizwecken, 
Backpulver etc. 

zu techno Zwecker. 
bes. in der Farben 

als Beize. 

z.ParfOmeriezwecken 



Repetitorium ilber chemische Drogen. 129 

Name 

Terra infusorium 
Infusorien·Erde 

Terra Tripolitana 
Tripelerde 

Thymolum 
Thymol 

Toluolum 
Toluol 

Tonquinol 
kilnstl. Moschus 

Uranum nitricum 
Urannitrat 

Vanillinum 
Vanillin 

Vaseline 
(Adeps Petrolii) 

Vaseline 

Vinum Pepsini 
Pepsinwein 

Zincum 
Zink 

Zincum oxydatum 
Zinkoxyd 
Zinkweiss 

Vorkommen oder 
Bereitung 

eine kieselsaure Erde, 
aus Ablagerungen von 

Infusorien entstanden 

eine kieselsaure Tonerde 
mit Kalk 

der kristallisierbare (kam· 
pferartige) Teil des Thy. 

mianols 

neben Benzol im Stein· 
kohlenteer enthaltener 

Kohlenwasserstoff 

aus dem Toluol 

durch LOsen von Uran 
in Salpetersaure 

in der Vanille enthalten, 
kilnstlich durch Oxyda. 
tion des sog. Cambial. 

saftes von Koniferen 

aus den Rilckstanden bei 
der Petroleum·Raffinerie 
d. Waschen m. Schwefel. 
saure und Lauge gerein., 
gew.j Mischung v. festem 

und flil.ssigem Paraffin 

durch LOsen von Pepsin 
in salzsaurehaltig. Wasser 
und Glyzerin unter Zusatz 
von Zuckersirup, Pome· 
ranztinktur u. Sherrywein 

blaulichweisses Metall, 
Darstellung durch Glilhen 
von Galmei mit Kohle 

durch Glil.hen von Zink 
ode r durch Ausfallen von 
Zinkvitriol mit Soda und 
Glilhen des entstandenen 
Zinkkarbonats (Zinc. oxy-

dat. pur.) 

Hoffschildt. 2. Auf!. 

Eigenschaften I Verwendung oder 
Merkmale 

starkkieselsaurehaltig zur Herstellung von 
Wasserglas, von Dy
namit, als Filtrier
material, zur Verklei
dung v. DampfrOhren 

etc. 

graues Pulver zum Putzen und Po-
Iieren. 

farb!. Kristalle, stark zur Desinfektion. 
n. Thymian riechend 

wasserhelle Flil.ssig
keit 

in gelben Nadeln 

grilnlich schillernde 
Kristalle 

Abt. I d. Gifte 

weisse Kristall
schuppen 

gelb, salbenartiges 
Mineralfett 

verarbeitet das in den 
Nahrungsmitteln enth. 
Eiweiss in verdaul. 

Pepton 

weisses Pulver 
hygroskopisch 

zur Anilinfabrikation 
etc. 

als Moschus·Ersatz. 

in der Photographie. 

zu Parfilm, zu Speisen. 

zu Arznei- und techno 
Zwecken. 

zu Arzneizwecken. 

zu Geratschaften etc. 
als Kloben filr die 

Indukt-Apparate. 

z.Arzneizwecken (aus
trocknend) und als 
Zinkweiss z. Anstrich-

farben. 

9 
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Name 

Zincum sulfo
carbolicum 

Karbolschwefelsaur. 
Zink 

(Zinksulfokarbolatl 

Zincum sulfuricum 
schwefelsaures Zink 

Zinkvitriol 
Zinksulfat 

Zuckercouleur 
(Sacchar. tostum) 

Repetitorium ilber chemi:3che Drogen. 

Vorkommen oder 
Bereitung 

durch Umsetzung von kar- : 
bolschwefelsaur. Baryum 

mit Zinkvitriol 

durch AuflOsung v. Zink : 
in Schwefelsilure unter i 
Abscheidung- von Wasser- : 

stoffgas 

in Wasser oder Alkohol 
geloster verbrannter 

Zucker 

Eigenschaften 

fflrblose Kristalle, 
iltzend 

dto. 

I Verwendung oder
Merkmale 

zu Arzneizwecken. 
Abt. 3 d. Gifte. 

dto. 
Abt. 3 d. Gifte. 

zum Filrben von 
Flilssigkeiten. 



Repetitorium fiber technische Orogen und Farbwaren. 

N a me·· II Vorkommen oder Be-
~_ reitung 

EigE.nschaften Verwendung oder 
Merkmale 

Amalgame 

Anilinfarben 

Anlegeol 
(fUr Bronzen) 

Aspbaltum 
Asphalt 

Berliner Blau 
Pariser Blau 

Bernsteinlack 

I Legierungen von Metallen I weiche Massen I z. Belegen v. Spiegel-
wie Zinn, Gold etc. in, scheiben, Zahnplom-

I Quecksilber I' I ben etc. 

werden erzeugt durch Be- Anilinfarben sind 
handlung von Benzol mit I wenig lichtbestan-
Salpetersiiure, Reduzieren d. dig 
gebildeten Nitrobenzols zu 
Anilin; dasselbe wird an 
Siiuren gebunden und die 
entstandenen Anilinsalze mit 
oxydierenden Substanzen be-

handelt 

Losung harter Kopale in 
gutem Leinolfirnis 

ein schwarzes , verkohltes 
Harz; in Terpentinal gelOst 

den Asphaltlack gebend 

Eisencyanilrcyanid; Ferr. sul
furic. wird in angesiiuerter 
Lasung mit Kal. ferro-cyan. 

flor. ausgernllt 

das bei der Destillation des 
Bernsteins zurilckbleibende 
Harz (Bernsteinkolophonium) 
wird in TerpentinOI gelOst 

dunkelblaue 
StUcke, die mit d. 
Fingernagel ge
ritzt kupferfarbig. 

Glanz zeigen 

als Mixtion bezw. zum 
Vergolden. 

I. syrischer Asphalt, 
U. am erik. Asphalt_ 

in der Kunstmalerei. 



132 Repetitorium iiber technische Drogen und Farbwaren. 

Name 

Blanc fix 
Permanentweiss 

(Baryum sulfuric.) 
Schwerspat 

Vorkommen oder Be
reitung Eigenschaften 

Bimsstein 
Lapis Pumicis. 

gefiillter Schwerspat (Bar. I 
sulfuric.) aus Baryumsalzen 

mit Schwefelsaure gefallt I 

ein vulkanischer Stein, eine grauweiss, porOs 
kieselsaurereiche Schlacke und leicht soll er 

sein 

Blutstein 
Lapis Haematitis 

Bolus alba 
(Arl!:illa) 

weisser Bolus 

sehr hartes kiesels. Eisen· 
oxyd, in Gebirgen sich vorf. 

eine kieselsaure Tonerde 

Bolus armena eine kieselsaure Tonerde, 
armenischer Bolus mit Ei;;enoxyd rot gefarbt 

Bolus rubra dem oberen iihnlich, aber 
roter Bolus dunkler rot 

Bronzen 

Caput mortuum 
siehe vorn 

Carminum coeru· 
leum 

Blauer Karmin 
Indigo-Karmin 

Carminum rubrum 
roter Karmin 

Cassler Braun 

sind fein verteilte Metall
pulver, bestehend aus Kupfer, 
Messing und anderen Metall· 

Legierungen 

Ruckstand bei der Bereitung 
der rauchenden Schwefel

saure 

durch LOsen von Indigo in 
rauchendcr Schwefelsiiure 

und Versetzen mit Pottasche 
oder mit Soda und Kochsalz 

aus der Kochenille durch 
Auskochen mit Wasser und 
Fallen mit AlaunlOsung und 
Trocknen des Niederschlags 

Karminlack 
ist ein viel Tonerde ent

hal tender Karmin 

eine erdige, geschliimmte 
Braunkohle 

braunlich, rohe 
Stiicke 

als Hauptbestand
tei! Kupfer oder 
Metalllegierungen 

enthaltend 

ein unreines Eisen
oxyd 

teigartige blaue 
Masse 

schOne rote Farbe, 
ill Salmiakgeist 

leicht Ioslich 

Verwendung oder 
Merkmale 

als Malfarbe. 

z. Polieren, Schleifen 

z. Polieren u. Zeichner 
auf Marmor etc. fUI 

Bildhauer. 
\ 

zum Chamoisfarben v 
Poudres etc. 

zu Rotstiften etc. 

d. BronzeOI soil mOg 
lichst s ii u r e frei sein 

Malfarbe. 

Malfarbe. 

Malfarbe, sowie ZUD 

Fiirben von Puder 
Schminken etc., Zl 

Karmintinte. 

zu kiinst!. Nussbaum 
beize. 
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Name Vorkommen oder Be
reitung 

Cerussa II bei derBleiweiss·Fabrikation 
Bleiweiss I wird zuerst essigsaures Blei 

'Iumbumsubcarboni- I[ gebildet und dies durch Koh· 
cum} ,! lensiiure in bas. kohlensaures 

bas. Bleikarbonat I Blei iibergefiihrt 
I I. Hollandische Methode: 

Chromgelb 
Bleichromat 

Chromzinnober 
kiinst!. Zinnober 

Chromrot 

Chromgriin 
echt 

I Bleiplatten und Essig wer· 
'[ den in einen Tontopf ge· 

tan und mit Pferdediinger 
zugedeckt 

I, 2. Deutsche Methode: Blei. 
platten werden der Ein. 
wirkung von Essigsaure 
ausgesetzt und das gebil
dete essigsaure Blei durch 
ZufUhren von Kohlensaure 
in bas. kohlensaures Blei 
(Cerussa) iibergefiihrt 

3. Englische Methode: Aus 
Bleiglatte u. Essigsaure u. 
Zufiihren von Kohlensaure 

4. Franz5sische Methode: In 
Bleiessig wird Kohlen
saure eingeleitet 

chromsaures Blei, gewonnen 
durch Ausfallen von Blei· 
acetatl5sung mittelst Kalium-

chromat 

ein lebhaftes Minium durch 
Anilinfarben aufgefarbt, oder 
ein durch starkes Gliihen 
von Bleichromat mit Sal peter 

erzeugtes lebh. Chromrot 

Chromoxyd 

Eigenschaften 

sehr schweres, 
weisses Pulver 

das Chromo range 
wird durch stark. 
Gliihen d. Chrom-

gelb erzeugt 

ungiftig 

Chromgriin 
unecht, Olgriin 

Gemisch von Chromgelb m. I giftig 
Berlinerblau, hiiufig mit 'Abt. 3 d. Gifte 

Schwerspat verfalscht 

Cinnabaris 
Zinnober 

s. v~rn Hydrarg. 
sulfurat. 

resp. Zinnober 

Copallack 

Cremser Weiss 

natiirlich vorkommend. 
Durch Sublimieren eines Ge
menges von Schwefel und 

Quecksilber 

Lasung von Kopal in Ter· 
pentinal (muss stark erhitzt 

werden) 

ein in der ober6sterreich. 
Stadt Krems hergestelltes 

feines Bleiweiss 

la. Vermillon·Zin· 
nober j chines. Zin. 
nober enthiilt 1 % 

Schwefelantimon 

harte afrikanische 
Kopale liefern die 

besten Lacke 

viereckige, 
schwere, rein 
weisse Stucke 

,I

i Verwendung oder 
Merkmale 

I Priifung: Soil sich in 

I verd. Salpetersaure 
16sen (sonst Schwer-

r 

spatverfiilschung), 
geri.ebenes Bleiweiss 

I in 01 wird d. J:.6sen 

I in Benzin von 01 be
freit und dann unter-

I 
sucht, wie oben 
Abt. 3 d. Gifte. 

! 

Abt. 3 d. Gifte. 

als Ersatz f. Zinnober_ 

in der Kunstmalerei_ 

in der Olmalerei. 

ist nicht giftig. 

Abt. 3 d. Gifte_ 
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Name Vorkommen oder Be
reitung 

Eigens haften I Verwendung ode: 
C Merkmale 

Creta alba II naturlich in Kreidebergen auf i ist ein naturlicher zu Malzwecken etc 
weisse Kreide I Rugen, in Schweden, Dane· ' kohlensaurer Kalk 

rohes Calciumcarbo· I mark, Frankreich (in der 
nat Champagne) u. England vor-

Creta Bolognensis 
Bologneser Kreide 

Creta Hispanica 
Spanische Kreide 

8rianconer Kreide 
oder Schneiderkreide 

DickOi 

Englisch Rot 

kommend, mit Wasser ange· 
riihrt und geschlammt, als 

Schlammkreide 

l 
f 

sind weisse Tonerden 

ist eine Talkumart 

ein durch Sonnenlicht ge· 
bleichtes eingedicktes LeinOl 

eine Eisenoxyd haltige Ton· 
erde 

weiche u. fettige 
Stiicke 

Firnis durch Kochen von LeinOI, gut trockendes 01 
meist unter Zusatz v. trock-
nenden Metallverbindungen 
(Bleiglatte, Bleizucker, bor. 

saures Manganoxydul) 

(iebleichter Firnis der gewOhnliche Firnis wird 
durch Sonnenlicht gebleicht 

Frankfurter eine erdige Kohle 
Schwarz 

Fuligo 
Russ 

Oalmei 

(ielatine 

Outti 
(Gummi Gutti) 

Gummigutt 

durch unvollstandige Ver
brennung v. Holz od. Kohlen 
entstandene feine Kohle 

(Meilerruss, Lampenruss) 

ein naturlich vorkommendes 
Gestein, aus unrein. Zink. 

il oxyd bestehend 

Ii ein feiner Knochenleim aus 
!I Kalbsknochen 

!! Gummiharz des Guttabaumes 
II auf Ceylon und Siam 

II 

schwarz. leichtes 
Pulver 

r(\tlichgraue 
Stucke 

enthalt neben 
drastisch wirkend. 

Harz einen 
sch(\nen gelben 

Farbstoff, giftig! 

zu Schminken. 

als Ersatz fur Lack 

zu Anstrichen. 

zur Malerei muss , 
gut ausgegluht we 
den, um den Tee 
gehalt zu beseitige 

mit Kohle gegluht 
Darstellung metalI 

Zinks. 

zu Malzwecken u. zu 
Farben des Messin 
lackes i in der Tie 
arzneipraxis als dras' 
sches Abfuhrmitte' 

Abt. 2 d. Gifte. 
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Name 

Indigo 
(Indicum) 

Indigo 

Indigokarmin 

Kaolin 
(China clay) 
Porzellanerde 

Kastanienbraun 
Mahagoni. oder Neu· 

braun 

Kobaltgriin 
Zinkgriln 

Krapp 
Farberrote 

(Rad. rubiae tine. 
torum) 

Lacca in tabu lis 
Schellack 

Lacke 

Lacca music a 
Laekmus 

II Vorkon~~i~~n~der Be· I EigenSChafte~ 

I IndigoPflanzen' werde~ zero I s~ll lei:hte blaue 

I 
sehmtten, mit Wasser uber· II Stucke darstellen, 
gossen und einer Garung die, mit dem 
uberlassen; der gebildete Fingernagel ge· 

I 
gelbe Brei wird tiichtig dureh·

1

1 ritzt, einen kupfer. 
gearbeitet und dureh den farbenen Strich 

I Sauerstoff der Luft blau ge· zeigen, lost sich 
farbt (Indigoblau bildet siehl, in rauchender 

'II der Schlamm wird abge.! Sehwefelsaure zu 
presst und getroeknet Indigosolution 

, Indigosolution wird mit Soda· salbenartige 
i u. KoehsalzlOsung versetzt, Masse; getroeknet 

wodurch sich ein pasten· u. gepulvert als 
fOrmiger Niederschlag bildet Indigotine,Carmin. 

caeruleum be· 

I 

eine mOglichst reine, weisse 
kieselsallre Tonerde 

gebrannter Ocker von ver· 
schiedenen Nuancen 

Zinkoxyd und Kobaltoxydul 

die gelbrote gemahlene Wur. 
zel der FarberrOte 

Krapplack heisst der an 
Tonerde gebundene Farbstoff 

des Krapp 

ein Harz, entstanden an der 
Rinde von Ficusarten Ost· 
indiens dllrch den Stich der 

Lackschildlaus 
Sorten: Blond, Orange, 
Rubin, weisser Schel· 
lack durch Bleichen des 

gelben mit Chlorkalk 

man unterscheidet 011 a c k e, 
aus in T erpentinOl gelosten 
Harzen u. Spirituslacke, 
aus in Spiritus gel Osten 

Harzen bestehend 

kannt 

nicht giftig 

Bestandteile des 
Krapp: Alizarin 
u. Purpurin, zwei 

rote Farbstoffe 

I IOslich in Spiritus. 
I Verfalschung mit 
~ Kolophonium d. 

LOsen in Benzin, 
welches nur Kolo· 
phon. lOst, und 

Verdllnsten 

der Farbstoff einer Flechten· kleine blaue Tafel· 
art, durch Garung entstanden, chen 
mit Kalk niedergeschlagen 

Verwendung oder 
Merkmale 

zur Farberei, 
la. Bengal. I!. Java, 
III. Guatemala und 

Agypten. 

in der Farberei. 

zur Porzellanfabri. 
kation, Papierdruck. 

zu Fussbodenan· 
strichen. 

zu sehr dauerhaften 
Olanstrichen besond. 
in der Kunstmalerei. 

zur Farberei (Turk .. 
Rot), la. Hollander 
Krapp, Elsasser Kr., 

Deutscher Kr. 

zu Spiritllslacken, 
Siegellack etc. 

z. Blauen d. Wasche, 
zu Lackmuspapier. 
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Name 

Leichtspat 
Leim 

Fliissiger Leim 

Chrom-Leim 

Lignum Cam
pechianum 

Blauholz, 
Campecheholz 

Lignum citrinum 
Gelbholz, Fustikholz 

Lignum Fernambuci 
Fernambukholz, 

Rotholz, Brasilienholz 

Lignum Santalinum 
rubrum 

rotes Sandelholz 

Vorkommen oder Be· 
reitung 

eine fein gemahl. Kreide 

durch Auskochen zerkleiner
ter Tierknochen, Knorpeln, 
Sehnen etc. (Knochenleim) 
oder durch anhaltendes Ko
chen von tierischen Hauten, 
Fellen, Leder (Lederleim) 

durch Aufquellen von Leim 
in Wasser und geringen Zu
satz einer Saure (Essigsaure) 

durch Aufquellen von Leim 
in Wasser und Zusatz einer 

. LOsung von Kaliumdichromat 

das Holz des Campeche
baumes in Sildamerika. Es 
enthalt Hamatoxylin, einen 
Stoff, der mit Alkalien schOn 
purpurrote od. violette Far
bungen gibt. Die geraspelten 
Spane werden mit etwas 
Wasser befeuchtet, an einem 
warmen Orte ilbereinander 
geschichtet und entwickelt 
sich dadurch eine Art Garung, 
bei welcher das Hamatoxylin 
in goldglanzenden Blattchen 
sich ausscheidet. Marken: 

1. Yucatan, II. Jamaica, 
III. Domingo 

I 

Eigenschaften 

weiss. Pulver 

la. Lederleim. 
IIa. Knochenleim. 

halt sich unter 
Luftabschluss 

lang. Zeit flilssig 

l:lebt Pergament
papier, ist unlOs-

lich 

durch eine wasse
rige Abkochung 

llnd Eindampfung 
erhalt man das 
Blauholz-Extrakt 

la. Sandford 

das Kernholz des Farber. i g-eibes geraspeltes 
maulbeerbaumes in Sild- I Holz 
Amerika. Tiroler Gelbholz I 
oder Fisetholz stammt vom 

Perilckenbaum 

von einem dem Campeche
baum verwandten sildameri

kanischen Baum 

v. Sandelbaum in Ostindien. 
Das dunkle und schwere Holz 
wird als Kaliaturholz be-

zeichnet 

ein gelbrotes ge
raspeites Holz 

enthalt roten in 
Alkohol loslichen 

Farbstoff 

I Verwendung oder 
I Merkmale 

als Anstrichfarbe. 

zu Klebarbeiten. 

zur Diltenfabrikation_ 

z. Farberei, z. Tinte. 

zum Gelbfarben. 

zur Rotfiirberei, 
1. Brasilian. Rotholz, 
II. Santa Martha Rot
holz, III. Ostindisches 
Rotholz. Fernambuk
holz fiirbt beim Kauen 

den Speichel rot, 
Sandelholz nicht. 

z. Fiirben von Lacken, 
zur Anfertigung von 

Riiucherkerzen. 
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Name Vorkommen oder Be
reitung Eigenschaften Verwendung oder 

Merkmale 
===== ====~==============~========~=========== 

II Mischung von Schwefelzink Lithopone 

Lotwasser 

Magnesit 

rtanganum boraci
cum 

Borsaures Mangan. 
oxydul (Sikkativ) 

Minium 
Mennige 

Neapelgelb 

Neublau 

Ochsengalle 
Fel Tauri 

Ocker 

Oleum Terebin
thinae 

T erpentinol. 
aUicum, franzosisch., 
mericanum, ameri. 

kanisches, 
Germanicum, 

~utsches T. Oleum 
Pini 

Orleana 
Orlean 

Pariser Rot 
Polierrot 

II und Schwerspat 

II 
I eine Lasung von metall. 

Zink in Salzsaure 

eine natiirlich vorkommende 
kohlensaure Magnesia 

durch Fallen einer Mangan. 
losung mit Borax 

Verbindung von Bleioxyd mit 
Bleisuperoxyd. Darstellung 
aus Bleiglatte durch anhal-

tendes Erhitzen 

antimonsaures Blei 

Tilfelchen aus Indigo·Karmin 
und Starke geformt 

weisseMalerfarbe, 
halt bar und gut 

deckend 

atzende Fliissig. 
keit 

weisses KristalI
pulver 

blassrosaweisses 
Pulver 

schweres rotes 
Pulver 

gelbe, gegen H 2S 
empfindl. Farbe 

die eingedickte rohe oder wirkt fettlosend 
gereinigte Galle des Rindes 

Tonerden durch Eisenoxyde 
gelb und durch Brennen rot 

gefiirbt erscheinend 

durch Destillation Von Ter. 
pent in ; als Riickstand Kolo· 
phonillm, wenn ohne Was· 
serzllsatz, Burgunder Harz, 
wenn mit Wasser destilliert. 
la. franz. und amerik. T. i 

II. deutsches oder polnisches 
T. (sog. KienoI) 

der gelbe Farbstoff v. Frucht· 
mus des Orleanbaumes in! 
Siidamerika, enthalt. Orellin, 
gelben Farbstoff und Bixin, 
roten Farbstoff. la. Cayenne 
0., IIa. Brasilianischer O. 

chern. reines Eisenoxyd, her-I' 
gestellt durch Gliihen von 

oxalsaurem Eisen 

gelbroter Teig 

braunrotes Pulver I 

als guter Ersatz fur 
das schiidliche Blei
weiss, Wertbestim
mung nach dem Ge
halt an Schwefelzink. 

zum Loten. 

z. Mineralwasserfabri· 
kation (Kohlensiiure

entwickelung). 

Trockenmittel fur 01. 
farben. 

zu Anstrichen, 
Pflastern etc. 

Abt. 3 d. Gifte. 

in der Kunstmalcrei. 

zur Herstellung der 
Gallseife, sowie zum 
Anreiben von Farben. 

zu Anstrichen. 

zur Fabrikation von 
Lacken. 

zum F arben von Butter 
und Kase. 

zum Polieren von 
Gold. u. Silberwaren. 
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Name 

Quercitron 

Rehbraun 

Schmirgel 
Lapis Smiridis 

Sepia 

Sikkativ 

Smalte 

Spongiae 
Schwamme 

Sumach 
Schmack 

Schweinfurter Grlin 

Talcum venelum 
Talkum, Talkstein 

Terra de Siena 

Terra Tripolitana 
Tripelerde 

Vorkommen oder Be- i 
rei tung _J~ Eigenschaften 

die Rinde der nordamerikan. 
Quercitroneiche, !!elbenFarb. 

stoff enthaltend 

kieselsaurehaltiges Eisen. 
oxydhydrat; haufig nur 

gegliihte Ockersorten 

ein Glimmergestein, auf der 
griech. lnse! Naxos sich be· 

sonders gut vorfindend 

braune Farbe, dem Tinten· 
fisch entstammend 

trockenes: borsaures Man· 
ganoxydul, fliissiges: Lilsung 
einer Abkochung von Leinill 
mit Bleiglatte oder borsaurem 

Manganoxydul in Terpen. 
tinil! 

durch Kobaltoxyd blau ge-
farbtes gepulvertes Glas 

das Skelett von Tier.Pllan· 
zen. Man unterscheidet: 
Mitte!meer· oder Zimocca
Schwamme, Levantiner oder 
griechische Schwamme und 
amerikanische Schwamme. 

Gebleicht werden die 
Schwamme durch Wasser· 
stoffsuperoxyd oder durch 
Chlor oder schweflige Saure 

die Blatter und Zweige des 
Sumachstrauches, Siid. 

Europa 

eine Verbindung von arsenig
saurem und essigsaurem 

Kupfer 

eine weiche, kieselsaure 
Tonerde 

eine Art Ocker mit viel 
Eisenoxyd 

kalkhaltige Tonerde· 
verbindung 

Erdfarbe 

sehr hartes Ge· 
stein, als grau· 
braunes feines u. 
reinesPulver vork. 

sehr echte Farbe 

bei den Schwam· 
men kommt eS 
sehr auf die Form 
an, sie sollen milg· 
lichst rund und 

dick sein 

enthiilt Gerbsaure; 
1. Sizilianer, 

II. Franzilsischer, 
III. Spanischer S. 

griines Pulver, 
sehr giftig 

ungebrannt: ge!b i 
gebrannt: rot· 

hraun 

gelbgraues Pulver 

I Verwendung oder 
I Merkmale_ 

zum Farben. 

als Wasser· und OJ. 
farbe. 

zum Polieren und 
Schleifen von Metall 

zu Schmirgelleine. 
wand und Schmirge! 

papier. 

als Tusch· u. Wasser 
farbe. 

trocknender Zusatz z\ 
Olfarben, bis So g au 

I Kilo. 

als Schme!zfarbe fii 
Glas und Porzellan. 

zum Gerben und in de 
Farberei zum Nflar 
cieren u. Festbeise 

von Mischfarben. 

gegen Ungeziefer un 
zu Aussenanstrichel 

Abt. I d. Gifte. 

zum GJatten, zu 
Bohnerpulver, Salizy 

streupulver etc. 

Farbe. 

zum Putzen. 
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Name 

Terra viridis 
griine Erde 

U1tramarin 

Umbra 
Umbraun 

linc::um oxydatum 
Zinkweiss 

Sehneeweiss 

linkgelb 
(Ultramaringelb) 

linnober 
Cinnabaris 

Queeksilbersulfid 
siehe vom unter 

Hydrarg. sulfuratum 
rubrum 

Vorkommen oder Be· 
reitung 

i eine Verbindung von Ton II 
! mit Eisen und Kieselsaure 

!I 
,I 
!I eine d. Glflhen von Tonerde, 
I Soda, Kohle und Schwefel 
! erzeugte blaue Farbe 

mit Eisenoxyd oder mit erdi
: ger Braunkohle gemengte 
, Tonerde 

Eigenschaften 

entstanden d. Ver. 
witterung des 

Augits 

mit verdiinllten 
Sauren entwiekelt 

Ultra marin = 
Schwefelwasser. 

stoff, welches 
viele Metallfarben 

schwarzt 

i durch Gliihen von metalli- weisses Pulver, 
I schem Zink und Verdichtung Handelssorten 
I des geb. Dampfes in Kam- grfln-, rot-, blau-, 
i memo Zinkgra u ist ein! gelb. u. grau-Sigel 

I 
mit fein verteiltem metall. I 
Zink vermischtes Zinkoxyd 

I i 
cbromsaures Zink' Abt. 3 d. Gifte 

I 

I durch Sublimation eines Ge
menges von Schwefel und 

I Quecksilber 

I 
I 

schweres, schon 
rotes Pulver, 

chines. Zinnober 
enthalt etwa I 0,0 

S chwefelantimon 

I Verwendung oder 
I Merkmale 

zum Anstrieh. 

nieht als Zusatz zu 
Bleiweiss, weil S· 

haltig. 

zu Anstrichen. 

in der Kunstmalerei. 

zur Anstrichfarbe, 
la. Vermilion. 
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Lektion 45. 

Botanik. 
Wenn wir entgegen sonstiger Gepflogenheit die Bot ani k erst im 

zweiten Abschnitte des Unterrichts behandeln, so geschieht dies nicht 
ohne Absicht, well namlich die Erklarung vieler Vorgange des pflanz
lichen Lebens ein gewisses Verstandnis fiir chemische Vorgange bedingt. 

Die Botanik oder Pflanzenkunde ,beschaftigt sich mit der Er
kennung und Einteilung der Pflanzen; sie macht uns mit den fUr die 
Arzneikunde wie fl).r die Technik nutzlichen Teilen der Pflanzen bekannt 
und lehrt uns die etwaigen Verwechslungen oder Verfalschungen der
selben kennen. 

Die Pflanzen gehoren zu den organischen Wesen, zu den 
Lebewesen, welche sich selbstandig ernahren und fortpflanzen. 

Die Pflanzen ernahren sich selbst. Die Nahrung derselben bilden 
Kohlenstoff-, Stickstoff- und Phosphorverbindungen, welche an Sauerstoff 
oder Wasserstoff gebunden als fluchtige Gase in der atmospharischen 
Luft oder als Salze, im Wasser des Erdbodens gelost, sich vorfinden. 
Die Pflanze saugt aus dem Erdboden die in ihm aufgelost sich vor
findenden Nahrungssalze durch ganz feine Wurzelfaserchen auf, und 
fuhrt dieselben dem "Saftstrom" zu, welcher dieselben bis in die 
Aussersten Spitzen verteilt. Diese Salze, zu welch en hauptsachlich 
kohlensaure, salpetersaure, phosphorsaure und kieselsaure Alkalien ge
horen, dienen vor allem zum Aufbau des Pflanzengerustes, indem die
selben im Verein mit der Zellulose durch Ablagerung und Ausscheidung 
ein ganzes System von Zellengefassen und Gangen bilden, in denen 
der Saftstrom auf- und absteigt und so ein reges, pulsierendes Leben 
hervorruft. Andererseits wird die in der Luft angehaufte, durch Atmung 
und Verbrennung erzeugte gasformige Kohlensaure (C02) durch feine 
Spaltoffnungen der Blatter gewissen Zellen derselben zugefiihrt und 
dort in ihre beiden Urstoffe Kohlenstoff und Sauerstoff zeriegt. Wahrend 
die Pflanze den Sauerstoff wieder ausatmet und dadurch eine Regene
ration der atmospharischen Luft herbeifiihrt, behalt dieselbe den aus
geschiedenen Kohlenstoff bei sich zuruck und benutzt denselben in Ge
meinschaft mit dem in der Luft stets als Feuchtigkeit vorhandenen 
Wasser zur Bildung der bekannten Kohlehydrate: Zellulose, Gummi, 
Starke und Zucker, sowie der unendlich vielen Praparate, welche 
wir bei dem Kapitel organische Chemie ausfiihrlich besprochen haben. 
Die Z ell u los e bildet den grunen Halm der jungen Pflanze, welcher 
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durch Aufnahme von Kieselsaure, welche sie dem Erdboden entnimmt, 
einen gewissen Halt erlangt, und durch Zusammenschieben der Zellen 
im Holze eine grosse Festigkeit aufweist. Die Starke, die in Form 
fester Kornchen in den Zellen namentlich der Getreidefriichte und 
Knollen sich ablagert, der Z u c k e r, ein U mwandlungsprodukt der 
Starke, sowie die verschiedenen Gum m i arten, ferner die sogenannten 
organischen Sauren, atherische und fette Ole, die H arze, 
Balsame und Gerbstoffe, sie aIle sind Produkte der Zerlegung der 
Kohlensaure. 

Andererseits werden die der Pflanze durch die Wurzeln aus dem 
Erdboden zugeftihrten stickstoffhaltigen Stoffe (Ammoniak, Salpeter) 
zur Bildung von Pflanzeneiweiss verwandt, welches im Zellsaft der 
Pflanze gelost ist und einen Hauptbestandteil vieler Pflanzen sam en 
ausmacht, wahrend ein anderer Teil der stickstoffhaltigen Stoffe zu 
sog. A lk a I 0 ide n umgebildet wird, welche das wirksame Prinzip 
vieler Pflanzenteile darstellen. 

Lektion 46. 

Aufbau der Pflanze. Teile der Pflanze. Fortpflanzung. 
Die Art des Pflanzenaufbaus, welche wir als durch Bildung von 

Zellgefassen aus den aufgenommenen Salzen im Verein mit der Zellulose 
geschehend schilderten, bringt es mit sich, dass der in der Pflanze 
lebhaft pulsierende Saftstrom in der Jugend der Pflanze weichere, 
biegsamere Zellwande (Pflanzenhalm) auffiihrt, welche erst bei zu
nehmendem Alter ein festeres Geftige aufweisen, wie wir dies beim 
Holz unserer Baume konstatieren konnen. 

Die einfachste Art des Pflanzenaufbaues zeigen die zu den niederen 
Pflanzen gehorigen Kryptogamen: Algen, Flechten und Pilze. Dieselben 
stellen hochst primitive Gebilde einer einfachen Aneinanderreihung von 
Zellen dar von wenig Substanz und wenig Haltbarkeit, so dass dieselben 
auch der als Faulnis auftretenden Zerstarung nur ausserst geringen 
Widerstand zu leisten vermogen. Da ihnen das Blattgriin fehlt, er
heischen sie andere N a h ru n gals die iibrigen griinen Pflanzen und 
erwahlen sie als solche meist Verwesungsprodukte animalischer oder 
pflanzlicher Herkunft. 

Die Fort p fl a n z u n g dieser niederen Pflanzenwesen geschieht 
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zum Teil durch einfache Teilung und Abschnurung von Zellen, zum Teil 
durch Ausbildung einzelner Zellen zu Samenhaufchen (Sporenl oder 
fadenartigen Gebilden, welche auf das schwammige, zellige Fruchtlager 
gebracht, dieses zu einer neuen Pflanze auswachsen lassen. 

Viel komplizierter ist die Art der Fortpflanzung der hoheren 
Pflanzenarten, welche, als Ph a n e r 0 gam e n bezeichnet, deutlich ge· 
gliederte Geschlechtsorgane aufweisen, welche in den Bluten der Pflanzen 
systematisch geordnet sich vorfinden. 

Die Blu ten der phanerogamischen Pflanzen stehen an dem B liUe n
s tie I auf dem B 1 ute n bod en, auf welchem die einzelnen Blutenteile: 
Kelch, Blumenblatter, Staubgefasse und Stempel ange
heftet sind. 

Der K e Ie h ist unmittelbar am Blutenboden befestigt und bildet 
den ausseren krautartig grunen Teil der Blute. 

Die Blumenblatter, auch Blumenkrone genannt, stehen in 
oder auf dem Kelch und zeichnen sich meist durch schone Farbl1ng aus. 
An ihrem Grunde befinden sich haufig kleine, den Honig enthaltende 
Honigdrusen. 

Die S tau b g e fa sse, auch als Staubblatter bezeichnet, stellen die 
man n I i c hen Geschlechtsorgane der Pflanzen dar; sie bestehen aus 
den dunnen Staubfaden, die an ihrer Spitze die Staubbeutel 
tragen, welche den befruchtenden B I ute n s tau b (pollen) enthalten. 

Der S t e m pel, auch F rue h t bla tt oder P is till genannt, 
reprasentiert das weibliche Geschlechtsorgan der Pflanzc. Derselbe stellt 
ein dem Morserpistill ahnliches Gebilde dar, welches in seinem unteren, 
bauchig erweiterten Tei! den F rue h t k not e n enthalt, in welch em die 
Samenknospen oder Eichen eingebettet sind; nach oben zu ver
engt sich der Stempel zu einem Schlauch, der als G riff e 1 bezeichnet 
wird, auf welch em als Ende die sogenannte N arb e aufsitzt. Zur Zeit 
der Befruchtung offnen sich die Stal1bbeutel und verstauben entweder 
selbst den befruchtenden Blutenstaub auf die Narbe des Stempels, oder 
sie uberlassen die Verteilung des Blutenstaubes auf die Narben den 
Schmetterlingen, Bienen und anderen Insekten, welche, auf der Suche 
nach dem suss en Honig begriffen, an ihren behaarten Leibern den 
Bliitenstaub der Narbe auftragen. Durch ihre klebrige Beschaffenheit 
zur Zeit der Befruchtllng halt die Narbe den ihr ubertragenen Bliiten
staub fest, und wachst derselbe Zll einem Schlauch aus, welcher bis 
Zll den im Fruchtknoten befindlichen Samenknospen reicht; dieselben 
werden beim Anlangen des Schlauches befruchtet und wachsen zu 
Sam e n aus, welche in dem zur F I' U c h t auswachsenden Fruchtknoten 
eingebettet sind. 
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Der Sam e n ist das Material zur Erzeugung neuer Pflanzenindi
viduen, indem beim Keimen der Keimling, der die Anlage der neuen 
Pflanze darstellt, austritt. Das Keimpflanzchen besteht aus einem nach 
unten gehenden Wurzelchen und ciner oberhalb befindlichen Knospe, 
die sich in einen oder zwei KeimbliHter oder Samenlappen teilt, 
welche, Kotyledo genannt, bei der Einteilung der phanerogamen Pflanzen 
in Monokotyledonen (mit I Samenlappen) und Dikotyledonen (mit 2 Samen
lappen) eine grosse Rolle spielen. 

Ausser der eben besprochenen Art der Erzeugung neuer Pflanzen 
durch Keimung aus Samen kennen wir noch eine andere, un g esc h I e c h t
lich genannte Art der Fortpflanzung der Pflanzen aus Knospen. 
Jede der Blattknospen, die in den Blattwinkeln oder an Zweigenden 
sich bildet, ist befahigt, yom Stamm getrennt zu einer neuen selb
standigen Pflanze auszuwachsen und man benutzt diese Eigenschaft der 
Blattknospen bei der Veredelung sog. Wildlinge, urn durch Auf
pflanzen von Knospen e dIe r Gewachse auf Wildlingen eine e dIe Art 
zu erzeugen. Diese V ere del un g geschieht entweder durch 0 k u
lieren (bei den Rosen), indem man die Blattknospe einer edlen Pflanze 
mit einem Teil der losgelosten Rinde in eine Spalte des Wildlings ein
fUgt und fest umwickelt, oder durch Pfropfen bei den Obstbaumen, 
indem man das keilartig geschnittene Edelreis mit dem dazu passend 
zugeschnittenen Zweig des Wildlings fest verbindet. 

Lektion 47. 

Einteilung der Pflanzen. Linnes (kiinstliches) System. 
Natiirliche Systeme. 

Nachdem wir in vorstehender Lektion eine Erklarung der wich
tigsten Vorgiinge des Pflanzenlebens gegeben haben, mil.ssen wir uns 
mit der Einordnung der Pflanzen in gewisse S y s t e m e etwas naher 
vertraut machen. Der schwedische Naturforscher Linne teilte die 
Pflanzen in offenbliitige -= (Phanerogamen) und verborgen
bl ii tige Pflanzen (Kryptogamen). Zu den Krypt og amen rechnete 
er aile die Pflanzen, welche keine deutlich gegliederten geschlechtlichen 
Fortpflanzungsorgane (Staubgefasse und Stempel) aufweisen, und ge
horen zu den Kryptogamen: die Algen, Flech ten, Pilze, 
Moose und Farnkrauter. 

Zu den "offenblutigen Pflanzen" oder Phanerogamen 
zahlte er aile die iibrigen Pflanzen, welche deutlich gegliederte, er-
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kennbare Fortpflanzungsorgane aufweisen. Er teilte die Ph a n e r o· 
gam en in 23 K I ass en, die er nach der Anzahl, Grosse und Anord· 
nung der S tau b g e fa sse benannte, wahrend die ZahI und Art des 
Auftretens der Stempel oder die Art der Fruchtbildung die 
Grundlage ffir die sog. Ordnungen abgab. AIs 24. Klasse reihte er 
die Kryptogamen an, und so stellt sich dann das als kunstlich 
bezeichnete Linnesche System folgendermassen dar: 

l 

Linnesches System. 
(Die Namen sind dem Griechischen entlehnt.) 

I. Klasse Monandria (I mannig) (I Staubgefass enthaltend) 

2. " Diandria (2 Staubgefasse) 

3· " Triandria (3 " ) 

4· " Tetrandria (4 " 

5· " Pentandria (5 " 

6. " Hexandria (6 " 

7· " Heptandria (7 " 

8. " Octandria (8 " 

9· 
10. 
II. 

12. 

16. 

18. 

20. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

Enneandria (9 

Dekandria (10 
" 
" 

Dodekandria (12, 16 und 18 Staubgetasse) 
Ikosandria (20 und mehr Staubgefil.sse, welche 

aus dem Kelche entspringen) 

Polyandria (sehr viele Staubgefasse, welche aus 
dem Blumenboden entspringen) 

Didynamia (2langere und 2 kfirzere Staubgefasse). 

Tetradynamia (4 iangere und 2 kfirzere Staub· 
gefasse) 

Monadelphia (die Staubtaden sind in I Bundel 
oder Rohre verwachsen) 

Diadelphia (die Staubfaden sind in 2 Bundel 
verwachsen) 

Polyadelphia (die Staubtaden sind in 3 oder mehr 
Bundel verwachsen) 

Syngenesia (bei welch en die Staubbeutel ver· 
wachsen sind) 

Gynandria (bei welchen die Staubfaden mit dem 
Stempel verwachsen sind). 
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21. Klasse Monoecia (mannliche und weibliehe BIllten stehen 
gesondert, a be r auf einem Stamme) 

22 
" 

" 

Dioecia (milnnliehe und weibliehe BIllten stehen 
gesondert auf versehiedenen Stammen) 

Polygamia (neben Zwitterblilten kommen ge
trennte mllnnliehe und weibliehe Billten auf 
demselben Stamme vor). 

.. { ~~i1 
~]~~ 
..... CJ~ = 2 
:.~ -5 ~ 4· 
t::"" U) 0 

<§5t.'5 

Cryptogamia (verborgenbliitige Pflanzen). 

Die Ordnungen der ersten 13 Klassen bestimmte und bezeiehnete 
Linne durch die Anzahl der Stempel (weibliehe Geschleehtsorgane) und 
gehOren demnach in die I. Ordnung: 

Monogynia, Pflanzen mit I Stempel 

Digynia, " "2,, 
Trigynia " "3,, 
Tetragynia " ,,4 II 

Pentagynia " "5,, 
Polygynia " "vielen Stempeln. 

Die Ordnungen der 14. und IS. Klasse werden naeh der Gestalt 
der Frueht bezeiehnet: 

14. Kia sse Didynamia: 
J. Ordnung = Gymnospermia (mit naektsamigen Frllehten), 
2. Ordnung = Angiospermia (die Samen sind von einer Frueht

hiiIle umgeben). 
IS. KI asse Tetradyna m i a: 

I. Ordnung: Siliculosa (die Frucht ist eine kIeine Sehote, 
SehOtehen), 

2. Ordnung: Siliquosa (die Frueht ist eine grOssere Sehote). 

Die Ordnungen der Ilbrigen Klassen werden wieder wie bei 1-13 
bezeichnet, dagegen wird die J9. Klasse, Syngenesia, in die 3 Ordnungen: 

I. Polygamia aequaIis (die Blilten sind aIle 2geschleehtIieh), 
2. " superflua (2geschleehtIiche und daneben noch weib

liche Bliiten), 

3· " 
frustranea (neben 2 gesehleehtIiehen sind ungesehlecht
liehe BIilten vorhanden) eingeteilt. 

Die 24. Klasse, Cryptogamia, endlieh wird eingeteilt in: 

Algen, Fleehten, Moose, Pilze und Farnkrauter. 
Hoffschildt .•• Aufl. 10 
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Verschiedene Botaniker bemUhten sich; eine Verbesserung des so
genannten kUnstlichen Linneschen Systems herbeizufUhren, indem sie 
nicht nur auf die Fortpflanzungsorgane, sondern auch auf die, bestimmten 
Pflanzengruppen eigentUmlichen, charakteristischen G e sam t -E i g e n
s c haft e n RUcksicht nahmen. 

1m Gegensatze zu dem sogenannten kUnstlichen Linneschen System 
bezeichnet man die auf Charakterahnlichkeit, auf natUrlicher Verwandt
schaft basierenden Systeme als nat U r Ii c h e S y s t e me, von denen 
das Jus s i e u sche als das alteste und auch heute noch als gut aner
kannte hier Erwahnung finden mag. Ebenfalls gut ist das System von 
de Candolle. Jussieu nahm bei seiner Einteilung der Pflanzen 
hauptsachlich Rucksicht auf das Vorhandensein oder Fehlen von Samen
I a p pen beim Keimling und teilte die Pflanzen danach ein in: 

a) Pflanzen ohne Samenlappen - Akodyledonen 
(die Kryptogamen umfassend), 

b) Pflanzen mit Samenlappen, die er wieder in solche mit I Samen
lappen - M 0 n 0 k 0 t Y led 0 n en und solche mit 2 Samenlappen 
- Dikotyledonen 

(beide die Phanerogam en umfassend) 
einteilte. 

Lektion 48. 

Pflanzen-Drogen. 
Nachdem wir so die Einteilung der Pflanzen nach geordneten 

Systemen kennen gelernt haben, kommen wir nunmehr zu der Be
schreibung der vom Drogisten teils zu Arzneizwecken, teils zu technischen 
Zwecken benotigten einzelnen Teile der Pflanzen selbst. 

Wir fangen von unten an und zwar mit der Wurzel. Die Wurzel 
ist der Teil der Pflanze, welcher dieselbe im Erdboden befestigt und 
ihr aus demselben die Nahrung zufUhrt. 

Die Wurzel (Radix, Plural: Radices) bildet also den unteren, im 
Erdboden befindlichen Teil der Pflanze. Doch nicht aIle als Wurzeln 
danach erscheinenden, unterirdischen Teile der Pflanzen sind Wurzeln, 
sondern nur derjenige Teil der Pflanze, welcher stetig nach unten 
fortwachst. Ein Hauptcharakteristikum der echten Wurzel ist das 
Fehlen jeglicher BIattansatze und das Fehlen des BlattgrUns und des 
Markes. 
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Wir verwenden von den Wurzeln sowohl die ganzen Wurzeln, 
wie auch die abgeloste Rinde derselben. Die verschiedensten Stoffe 
sind in den Wurzeln vorhanden. Einige enthalten schleimige Bestand
teile, andere enthalten Salze, wieder andere iitherische Ole und endlich 
noch andere enthalten Gerbsliure und fiirbende Stoffe. 

Beispiele echter Wurzeln sind: die Radix althaeae, R. levistici, 
R. liquiritiae, R. valerianae, R. alcannae etc. 

Der Wurzelstock (Rhizoma, Plural: Rhizomata), frUher hiiufig 
fiilschlich auch als Wurzel, radix, bezeichnet, stellt eine wurzeHihnliche 
Verdickung des unterirdischen Stengels dar. Derselbe unterscheidet 
sich von der echten Wurzel vor aHem durch blattartige Ansiitze, 
und eine Knospe, welche der Spitze aufsitzt, und es fehlt dem Rhizom 
die durch Absterben verloren gegangene Hauptwurzel, statt deren 
schwache Nebenwurzeln die Ernl1hrung der Pflanze iibernehmen. 
Ferner enthiilt der Wnrzelstock stets das der echten Wurzel 
fehlende Mar k und charakterisiert sich dadurch als ein Teil des 
Stammes. 

Die Bestandteile der Wurzelstocke sind neben Stiirkemehl grossten
teils dieselben, wie die bei den Wurzeln erwiihnten. 

Beispiele von Wurzelstocken sind: Rhiz. calami, Rhiz. galangae, 
Rhiz. iridis, Rhiz. zingiberis etc. 

Die Z w i e bel (B ul bus, Plural: Bulbi) istebenfalls ein unterirdischer, 
verdickter, knolliger Stengel oder Stamm. Die Zwiebel zeigt noch sehr 
deutlich ihre Zugehorigkeit zum Starn me dadurch, dass sie aus 
fleischigen, iibereinander liegenden Bliittern besteht, welche nach aussen 
hin diinner werden und schliesslich absterben, aus deren Grunde Blatt
knospen sich entwickeln, die zu neuen Pflanzen auswachsen. Den 
unteren Teil der Zwiebel stellt der fleischige Zwiebelboden vor, an 
welchem die kleinen Wurzeln entspringen. 

Beispiele von Zwiebeln: Bulbus scillae. 
Die Knolle (Tuber, Plural: Tu bera) ist ebenfalls ein unterirdischer, 

fleischiger, verdickter Teil des Stengels, der blattlos ist, aber Blatt
knospen treibt. Beim Waehstum der aus den Blattknospen der Knollen 
sich entwickelnden Pflanze dient der Stiirkegehalt der alten Knolle der 
jungen Pflanze als Nahrung und stirbt die Knolle nach der Entwickelung 
der Pflanze abo 

Beispiele von Knollen: Die Kartoffel, die Tubera aconiti, Tub. Salep. 
Wiihrend also die echte Wurzel keine Blattknospen entwickeln 

kann, erzeugen aile die anderen wurzelartigen Stengelgebilde Blatt
knospen und enthalten in ihrem Innern ein Mark. Dies der Unterschied 
zwischen einer echten Wurzel und den anderen wurzelartigen Gebilden. 

10* 
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Der Stamm, bei kleineren Pflanzen auch Stengel genannt, ist 
der nach oben wachsende Teil der Pflanze, der aus dem Keimling sich 
entwickelt und Blatter und Bliiten tragt. Der Stamm ist einjahrig, 
wenn er alljahrlich nach der Frucht abstirbt, wie dies bei vielen kraut
artigen Pflanzen der Fall, zweijahrig, wenn er durch zwei Jahre sich 
erhalt, oder a us d a u ern d, wenn er eine Reihe von J ahren weiter 
wachst, wie dies bei unseren Baumen der Fall ist. 

Aus dem Stamme entwickeln sich als Seitenorgane die Blatter. 
Das Blatt (Folium, Plural: F oli a) stellt gleichsam die Lunge der 

Pflanze dar; es besteht, wie der Stamm, aus vielen Zellen, deren einige 
mit Blattgriin (Chlorophyll) angefullt sind, und denen durch feine 
Spaltoffnungen die Feuchtigkeit und die Kohlensaure der Luft zugeftihrt 
wird, urn hier zu Kohlehydraten verarbeitet zu werden. Das Blatt be· 
steht aus Blattscheide, Blattstie1 und Blattflache mit den Blattnerven. 
Das Blatt heisst sitzend, wenn derBlattstiel fehlt, es heisst gestielt, 
wenn ein Blattstiel vorhanden, es heisst einfach, wenn es ein ganzes 
Blatt vorstellt, es heisst geteilt, wenn es mit tiefen Einschnitten ver· 
sehen ist oder scheinbar aus mehreren Blattern gebildet erscheint, wie 
dies bei den sogenannten gefiederten Blattern der Akazie der Fall. Je 
nach der Beschaffenheit der Form des Blattes und Randes wird dasselbe 
spitz, rund, gezahnt, gesagt, und je nach der Stellung am Starn me als 
herablaufend, stengelumfassend, quirlstandig usw. genannt. 

Die Bestandteile der Blatter sind: Blattgrun, schleimartige und 
harzige Stoffe, sowie hliufig litherische Ole, Salze und Gerbsaure. 

Werden von einer Pflanze B I a tt e r und S ten gel gesammelt und 
zusammen verwandt, so bezeichnen wir die betreffende Droge als 
Her b a, K r aut, wahrend die Blatter ohne Stengel als Folia bezeichnet 
werden. 

Die Blute (Flos, Plural: Flores) stellt den aus der Bliitenknospe 
hervorgegangenen Fortpflanzungsapparat der phanerogamen Pflanze 
dar. Man unterscheidet als sogenannte BliitensUinde: die Ahren, 
Katzchen, Zapfen, Kolben, Trauben, Rispen, Dolden, Bliitenkopfchen 
und Blutenkorbchen. 

Die Bestandteile der Bliiten sind: Schleimige Stoffe, litherische Ole 
und Farbstoffe. Die Blfiten sind an sonnigen Tagen zu sammeln und 
dann dfinn ausgestreut auf luftigen Boden unter Ofterem Wenden schnell 
zu trocknen. Aufbewahrt werden die Bluten in Blechgefassen an luft· 
trockenen Orten. 

Die Frucht (Fructus, Plural: Fructus) ist der nach gesch~hener 
Befruchtung ausgewacqsene, die Samen enthaltende~Fruchknoten, welcher 
den untersten Teil des Stempels ausmacht. Der Fruchtknoten erfiillt 
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bei fortsehreitendem Waehstum den ganzen Raum des Stempels, von 
dem als Dberbleibsel an den Friiehten die Narbe sieh konstatleren lasst. 

Doeh aueh andere Bliitenteile, als nur der Fruehtknoten, konnen 
an der Bildung der Frueht teilnehmen, und man bezeiehnet je naeh der 
Anzahl der Stempel und del' Art der mit an der Umbildung zur Frueht 
teilnehmenden Bliitenteile die Friiehte als e i n fa e he, z usa m men
gesetzte und als Seheinfriiehte. 

Zu den einfaehen Friiehten zahlt man die Friiehte der Bohne, Erbse, 
Haselnuss etc., zu den zusammengesetzten die fleisehigen Friiehte der 
Himbeere, der Ananas, der Maulbeere. Zu den Seheinfriichten zahlt 
der Fruchtstand der Feige und der Hagebutte, weil bei ihnen noch 
andere Bliitenteile als nur del' Fruehtknoten an der Bildung der Frueht 
sich beteiligen. 

Die Friichte stellen haufig fleischige Gebilde dar, in denen die 
Samen, von hautigen bis steinartigen Wand en geschiitzt, eingebettet sieh 
vorfinden; andererseits bilden dieselben feste, beim Reifen zusammen
schrumpfende Gehause, aus welchen bei der Fruehtreife die locker ge
wordenen Samen leicht sich loslosen. 

Die fleischigen Friichte, zu denen aueh unser Obst gehort, ent
halten neben Fruehtsauren sogenannte Fruehtather. die Trager des 
Aromas der Friiehte; einige andere enthalten neben den Fruehtsauren 
Farbstoffe (Orlean etc., Fruct. myrtillor.). Zu den trockenen Friiehten 
gehoren die meisten der offizinellen Friiehte, vor allem die kleinen 
Friichte von Fenchel, Kiimmel. Kardamom etc., die wegen der in 
Frueht und Samen enthaltenen atherisehen Ole als Drogen Verwendung 
finden. 

Ganz abnorm ist der Fruehtinhalt der Baumwollenfrueht gestaltet, 
der statt des Fruchtfleisehes aus feinen weissen Haaren (der Baum· 
wolle) besteht, von welch en die Samen eingehiillt sind. 

Der Samen (Semen, Plural: Semina) entsteht aus dem dureh die 
Befruehtung zur Reife gelangten Eichen; er besteht aus dem Samen
kern und der denselben umgebenden Samenhiille. Aus den Samen 
werden neue Pflanzenindividuen erzeugt, und zwar dureh den in den 
Samen enthaltenen Keim, welcher zur neuen Pflanze auswaehst. Neben 
dem Keirn enthalt der Samenkern haufig auch noeh einen dem Eiweiss 
ahnliehen Stoff, das sogenannte Pflanzeneiweiss, welches im Verein mit 
ebenfalls vorhandener Starke und fetten Olen der neuen Pflanze als 
Nahrung dient. 

Die Hauptbestandteile der Samen bilden: Starke, atherisehe und 
fette Ole, sehleimige und harzige Stoffej haufig finden sich aueh stark 
wirkende Stoffe, Alkaloide, in den Samen vor. 
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Viele der jetzt rich tiger als Frfichte bezeichneten Drogen (Anis, 
Fenchel etc.) fanden sich in frfiheren Lehrbfichern als Samen verzeichnetj 
das charakteristische Uberbleibsel der Stempelnarbe, sowie ihre ganze 
Beschaffenheit hat aber ihre Einteilung zu den Frfichten als gerecht
fertigt erscheinen lassen; ebenso werden die frfiheren Nuces - Nfisse 
und die Bohnen - Fabae jetzt ebenfalls als Samen - Semen -
aufgeffihrt. 

Wir kommen nunmehr zu den durch das fortschreitende Wachs
tum der Pflanzen gebildeten Teilen des Stammes, dem Hoi z und der 
Ri n de, die ebenfalls wichtige Zweige des Drogenhandels bilden. 

Das Hoi z (L i gnu m, Plural: Ligna) stellt das durch Verdickung 
der Zellenwande entstandene hartere Gewebe der Pflanzen dar. 

Die fur uns wichtigen Holzer enthalten vor allem Farbstoffe, ferner 
Harze, atherische Ole und endlich Bitterstoffe. 

Beispiele: Lign. quassiae, Lign. campechianum, Lip:n. guajaci etc. 
Die Rinde (Cortex, Plural: Cortices) ist der ausserste Teil des 

Pflanzenstammes oder der Wurzel oder der Fruchtj sie besteht wie 
das Holz aus verdickten Zellengeweben und enthalt eine Menge von 
Umsetzungsprodukten und Ablagerungsstoffendes Kohlenstoffs wie: 
Harze, atherische Ole, Gerbstoff, Bitterstoffe und Alkaloide. 

Beispiele: Cort. cascarillae, Cort. quercus, Cort. Chinae etc. 

,Lektion 49. 

Pflanzliche Orogen und Abscheidungsprodukte. 
Zum Schluss unserer botanischen Ausffihrungen miissen wir noch 

des Vorkommens einiger unregelmassiger Ausbildungen von Pflanzen
teilen erwahnen, die als Drogen Verwendung finden, und zwar der 

G I and u I a e, Drfisen, 01- und harzhaltige Ausscheidungen, die an 
Bliiten und Fruchtteilen sich vorfinden, der 

S t rob u Ii, zapfenartige, fruchUihnliche Blfitenstande und end
Iich der 

Summitates, Zweigspitzen (spez. von Coniferen). 
Es bleiben uns jetzt noch die. Ausscheidungsprodukte der 

Pflanzen zu besprechen ilbrig. Dazu gehOren vor aHem die 01 e. 
Die a.therischen Ole sind Pflanzenabscheidungen harziger Art, 

welche die Riechstoffe der Pflanzen enthalten und in eigenen Be-
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hiiltern, den Olzellen, und zwar in allen Teilen der Pflanzen verteilt, 
sich vorfinden. Die litherischen Ole sind ihrer chemischen Natur nach 
entweder reine Kohlenstoff-Wasserstoffverbindungen (dazu gehoren die 
Ole unserer Nadelholzer), oder sie bestehen aus Gemischen von Kohlen
stoff, Wasserstoffverbindungen mit sauerstoffhaltigen Verbindungen hier
zu gehort die Mehrzahl unserer litheri::lchen Ole). Endlich gibt es 
litherische Ole, welche neben Kohlenstoff und Wasserstoff noch Schwefel 
enthalten; dazu gehoren die litherischen Ole der Zwiebel, des Knob
lauchs und das atherische Senf61. Letzteres findet sich ubrigens im 
Senfsamen nieht fertig gebildet vor, sondern wird erst durch Einwirkung 
eines eiweissartigen Korpers, des Myrosin, auf die nur im s~hwarzen 
Senfsamen enthaltene Myronsaure durch Erhitzung mit Wasser ge
bildet. Ein ahnlicher eiweissartiger Korper, das sogenannte Emulsin 
der Mandeln, veranlasst bei der Erhitzung mit Wasser die Zerlegung 
des nur in den bitteren Mandeln enthaltenen Stofles Amygdalin in Blau
sliure und Bittermandelol. 

Sehr viele der litherischen Ole bestehen aus einem flussigen An
teil, dem sogenannten Elaeopten und einem festen Auteil, dem sogen. 
Stearopten, welch letzteres durch Anwendung starker Klilte kristal
linisch ausgeschieden werden kann (s. Menthol und Thymol). Die D ar
stellung der atherischen Ole geschieht zumeist durch Erhitzen der 
betreffenden Pflanzenteile mit Wasser - Destillation; nur einige wenige, 
wie Pomeranzen-, Zitronen- und Bergamottol werden durch blosses 
Auspressen der Frueht resp. der Fruchtsehalen gewonnen und deshalb 
auch als S e h a len ole bezeichnet. 

Die f e tt e n 0 I e und die ;resten P fl a 11 z e 11 f e tt e reprasentieren, 
wie die tierischen Fette, Verbindungen sogenannter Fettsliuren mit 
Glyzerin, und zwar stellen!die flussigen Fette Verbindungen des Glyzerin 
mit Olsaure, die festen solche mit Stearinsliure dar. 

Die Pflanzenfette finden sieh in den Fruchten und Samen verschie
dener Pflanzen vor. Man unterscheidet die flussigen Fette oder fetten 
Ole in trocknende Ole (Mohnol, Leinol, Rizinusol) und in nieht
t roc k n end e Ole (Olivenol, RuMl, Mandelol) und benutzt die ersteren 
als Anstrichmittel, die letzteren zu Speise- und kosmetischen Zwecken. 

Zu den weiteren Ausscheidungsprodukten der Pflanzen sind die 
H a r z e zu reehnen, welche als Oxydationsprodukte von litherisehen 
Olen anzusehen sind. Wir sehen die Harzbildung sehr gut, wenn durch 
Unsauberkeit der Flaschenrand des Lavendelols nieht ordentlich ge
saubert ist, an der klebrigen, harzigen Beschaffenheit desselben. Die
selben weisen meist einen aromatischen Geruch auf und enthalten 
sehwaehe Sliuren, sogenannte Harzsauren. 
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Hierher gehoren ebenfalls die Gum m i h a r z e und B a I sam e; die 
Gummiharze sind als Mischungen verdickter Milchsiifte der Pflanzen 
mit verdickten atherischen Olen, die B a I sam e als Losungen von Harzen 
in atherischen Olen zu betrachten. 

Zu den sauerstoftfreien Gummiharzen gehoren die verdickten Milch
safte Kautschuk und Guttapercha, welche durch Schmelzen mit 
Schwefel elastisch, formbar - vulkanisiert werden. 

Die Gerbstoffe sind ebenfalls Umsetzungsprodukte der sogen. 
Kohlehydrate und finden sich in vielen Pflanzenteilen vor. Sie finden 
zum Gerben des Leders und" zur Erzielung von Farben vielfach Ver
wendung. 

A I ka loide werden die in vielen Pflanzen vorkommenden, star k
wi r ken den Stoffe genannt, welche das wirksame Prinzip der be
treffenden Pflanzenteile darstellen. Ihre Abstammung ist dem der 
Pflanze als N ahrung zugefuhrten Stickstoff zuzuschreiben, da die 
Alkaloide im wesentlichen aus dies em Element und Abkommlmgen der 
Kohlehydrate bestehen. 

Zuletzt wollen wir noch der technischen Ausdrucke fur die Drogen 
aus dem Reiche der Kryptogamen gedenken. 

Die zu den Aigen gehorenden Drogen werden als Fucus be
zeichnet, z. B. Fucus crispus (Carrageen); die Flechtendrogen be
zeichnet man als L i c hen (Flechte), z. B. Lichen Islandicus, Islandisch 
Moos; die Pi I z d r 0 g e n fiihren die Bezeichnung Fungus, z. B. Fungus 
laricis (fruher Boletus laricis) Larchenschwamm, und die oberirdischen 
Teile der hoheren Kryptogamen wie der Moose, der Schachtel
halme werden als Her b a bezeichnet, z. B. Herba lycopod ii, Herba 
equiseti etc. 

Damit hatten wir das wichtige Kapitel der angewandten Botanik 
und zugleich den eigentlichen wissenschaftlichen Teil des Unterrichtes 
iiberhaupt beendet. Wenn nun auch selbst der aile diese Ausfuhrungen 
mit Verstandnis und Liebe zur Sache bearbeitende Schuler noch lange 
nicht ein Gelehrter dadurch geworden sein wird, so hoffe ich doch, 
dass dadurch bei so manchem un serer jungen Fachgenossen die Lust 
und Liebe zum Studium der Natur und der gar wunderbaren mannig
faltigen Naturerscheinungen angeregt werden wird. Und das ware 
schon von grossem Wert fUr unseren jungen Nachwuchs. 

1m Anschluss an die wissE>nschaftlichen Ausfiihrungen folgt im 
Repetitorium die Aufzahlung und Beschreibung der Drogen selbst, das 
heisst derjenigen Pflanzenteile, die als Arzneimittel oder zu technischen 
Zwecken Verwendung finden. Urn sich ein moglichst klares Bild uber 
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die Herkunft der einzelnen Artikel zu verschaffen, empfehlen wir dem 
Repetierenden, einen guten Schulatlas mit zur Hand zu nehmen und 
sich auf demselben die einzelnen Produktionsgebiete, AusfuhrhID'en etc. 
aufzusuchen. Er wird alsdann ein wesentlich klareres Bild von dem 
Wesen und Wert der einzelnen Drogen gewinnen, als wenn er sich 
rein mechanisch die UrsprungsUlnder auswendig lernt. Er lernt dabei 
auch die Wichtigkeit und Bedeutung der einzelnen Produktionsgebiete 
besser wUrdigen und gewinnt einen besseren Uberblick fiber den Urn
fang des Weltdrogenhandels fiberhaupt. 
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Lektion 50. Geschiiftliche Praxis. 18:) 

Lektion 50. 

Oescbilftlicbe Praxis. 
Unter dies em Titel bietet das neue "Fragebuch" fUr die Ge· 

hilfen·PrUfung eine Auswahl von Fragen, welche die Erwerbung ge· 
schaftlicher Fertigkeiten manueller Art, sowie in der Herstellung ver· 
schiedener geschaftlich wichtiger Praparate seitens des zu Priifenden 
erkunden 5011. Es ist dies ein sehr wichtiger Teil der abzulegenden 
PrUfung, und es ist nur zu bedauern, dass durch verschiedene Hinde· 
rungsgrunde lokaler und zeitlicher Art von der Ablegung eines soge· 
nannten Praktikums, bestehend in der ad hoc vorzunehmenden An· 
fertigung technisch wichtiger Praparate in der PrUfung Abstand genommen 
werden muss. Der Einzellerner wie der vortragende Kollege findet 
deshalb auch diese Forderung der PrUfung in dieser und einigen nacho 
folgenden Lektionen durch ausfUhrliche Besprechung der fUr den Drogisten 
wichtigsten teils technischel1 teils medizinischen oder diatetischen Pra· 
parate erfUllt. Etwaige in der "geschMtlichen Praxis" nicht ausgefUhrte 
Praparate etc. des Fragenbuches findet der SchUler und Lehrer an 
passenden anderen Stellen eingereiht. Wir lassen danach die Ab· 
teilung "Geschaftliche Praxis" folgen. 

Farben. 
Von wesentlichem Interesse fUr den modernen Drogisten ist die 

Anfertigung und der Handel mit Farben jeder Art. Die Verarbeitung 
derselben wird nun zwar stets weniger aus Biichern, als vielmehr durch 
praktisches Arbeiten sich erlernen lassen; wir wollen hier aber dem 
angehenden Fachgenossen doch gewissermassen eine Wissensgrundlage 
fUr seinen Verkehr in der Farbenbranche mit auf den Weg geben. 
Wir unterscheiden: trockene F arben, die als ganz feine, geschlammte 
Pulver in den Handel kommen, und als Wasserfarben und 01-
farben unterschieden werden. Zu den Wasserfarben rechnet 
man: von Schwarz das Frankfurter Schwarz, von Blau das 
Ultramarinblau, von Griin die grUne Erde, sowie das Ultra· 
maringriin, von Gelb die sogenannten Erdocker auch ge1be Erden 
genannt, von Rot das Englisch Rot, Berliner Rot, Pompeja· 
nisch Rot und Cochenille Rot, von Braun die Umbra und das 
Cassler Braun, von Weiss cine fein geschlammte Kreide und 
Zinkweiss. Zu den Olfarbe n gehoren: von Sch warz das Re ben· 
schwarz, der Russ, das Pariser Schwarz, von Blau das 
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Berliner Blau oder Pariser Blau sowie auch das Ultramarin
blau, von Grun die verschiedenen Chromgrune, von Gelb die 
verschiedenen C h rom gel b s und fein praparierte 0 c k e r, von Rot 
echter und imitierter Zinnober, Minium, Englisch Rot, von 
Braun das Cas seIer Braun und das Mahagonibraun, von 
Weiss das Zinkweiss, das Lithoponeweiss, und vor aHem das 
vielgebrauchte B lei wei s s. (Uber die Bestandteile respektive die Her
stellungsweise all der genannten Farbpraparate findet der Schuler das 
Notwendigste in dem Repetitorium der Farbwarenkunde verzeichnet.) 
Von Far ben p rap a rat e n interessieren uns hauptsachlich die an
geriebenen Olfarben, deren Anfertigung wir hier naher beschreiben 
wollen. Als Bindemittel fur die betr. fein gepulverten Farben dient 
der Leinolfirnis. Das Leinol gehort zu den sog. trocknenden 
Olen und hat die Eigenschaft, beim Anstrich die gestrichene Flache 
mit einer Oxydschicht zu uberziehen. Urn die Trocknenfahigkeit des 
Leinoles zu erhohen, wird dasselbe durch Kochen mit verschiedenen 
Chemikalien, borsaurem Manganoxydul, Bleiglatte u. a. in einen Firnis 
umgewandelt. Wesentliche Bedingung fur Erzielung eines guten 
Firnisses ist die langere Lagerung des Leinoles, wodurch alle schleimigen, 
schmierigen Bestandteile zu Boden gehen und durch Dekantieren ab
geschieden werden konnen. 

Wahrend fruher die praparierten Farben mit dem Firnis auf 
sogenannten Reibsteinen verrieben wurden, dienen heute eigens kon· 
struierte F arbemuhlen, in welchen durch gegeneinander arbeitende 
Walzen eine feine Verarbeitung der Masse erfolgt, diesem Zwecke 
Man rohrt zuerst das Pulver mit wenig Firnis an, so dass man eine 
steife Masse erhalt, die durch die Walzen der Muhle fein verteilt und 
mit der weiteren notigen Menge Firnis verdunnt wird. Zu weissen 
Farben bedient man sich eines durch Bleichen an der Sonne bereiteten 
gebleichten Firnisses, um ein moglichst schones Weiss zu erhalten. Zum 
Zwecke des besseren Trocknens, der schnelleren Oxydation, versetzt 
man die fertige Olfarbe mit einem gewissen Prozentgehalt (etwa 5%), 
von pulverformigem oder fliissigem Trockenmittel, einem sogenannten 
S i k kat i v; ersteres ist entweder borsaures Manganoxydul oder eine 
Mischung von Bieiglatte und Bleizucker, letzteres ist eine Auflosung einer 
durch Erwarmen von Firnis mit Bieiglatte bis zur entstehenden Braunung 
gebildeten Masse in Terpentinol, und befordern beide Sikkativarten 
sehr die Trockenfahigkeit der betr. Olfarben. Doch auch hier ist ein 
Zuviel nicht angebracht, da sonst sich schnellstens eine aussere Oxyd
schicht fest abscheidet, welche das Austrocknen der mittleren Farben
schicht direkt verhindert und dadurch den Anstrich klebrig macht, 
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Aus demselben Grunde soIl man dem Farben kaufenden Publikum stets 
ein tiichtiges, gutes Ausstreichen der Farben anempfehlen, da
mit nicht eine mittlere weiche, nie trocken werden de Farben
schicht entsteht. Ein grosser Teil der Olfarben wird fertig g erie ben 
vorriitig gehalten und zwar zumeist in Gefiissen, die iiber der Farbe 
eine Schicht Wasser enthalten, urn das Bilden der sogenannten Trocken
haut zu vermeiden. Das Farbengeschiift soIl der Drogist ja poussieren, 
aber auch recht grundlich studieren, da nur durch grundliche Sach
kunde ein gutes lukratives Geschiift sich erzielen liisst. Ich rate jedem, 
es so zu machen, wie ich es als Lehrling gemacht habe, n1l.mlich selbst 
einmal den Pinsel zur Hand zu nehmen und selbst einen Anstrich, 
namentIich von Fussboden auszufuhren; denn Selbsterfahrung ist durch
aus notwendig zur Erteilung guter Ratschl1l.ge betr. der auszufiihrenden 
Arbeiten. 

Lektion 5I. 

Lacke. 
Urn einen feinen, glanzenden Uberzug auf Holz, Eisen, Leder etc. 

zu erhalten, bedient man sich der sogenannten Lac k e. Dieselben kann 
man in drei Abteilungen unterscheiden: in Ol-Lacke, in Spiritus· 
Lacke und in wiisserige Lacke oder Appreturen, 

Von OI·Lacken fiihren wir vor aHem Bernstein-Lacke und 
K 0 p a I· Lac k e an. Bernstein wie Kopal sind Harze von untergegangenen 
B1I.umen, sogenannte fossile Harze. Urn aus denselben Lacke herzu
stellen, mussen dieselben stark erhitzt und darauf in Terpentinol 
gelost werden. Vielfach wird ihnen ein Zusatz von Firnis beigegeben, 
urn eine grossere Geschmeidigkeit zu erzielen. Bernstein- wie Kopal
Lacke werden meist als Holz· speziell als Fussboden-Lacke und 
zwar mit und ohne Farbenzusatz verwendet. Der aus dem Dammar
harz durch Losung in Terpentinol hergestellte Dam mar -Lac k, sowie 
der aus dem Pech ahnlichen Asphalt hergestellte Asphalt·Lack 
gehoren ebenfalls zu den OI.Lacken; wir wollen uns merken, dass ein 
Verdunnen all dieser Ol-Lacke mit Terpentinol zu geschehen hat. 
Die zweite Kategorie von Lacken sind die S pi r i t us- Lac k e, welche 
zwar keinen so hohen Glanz wie die OI·Lacke erzielen, dafur aber 
durch immens schnelles Trocknen sich auszeichnen. Man verwendet 
zur HersteHung der Spirituslacke vor aHem Schellack, zur Herstellung 
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ieinerer Lacke wohl noch Mastix und Sandarak und muss namentlich 
darauf achten, dass das Ansatzgefass nicht warm gestellt wird, damit 
nicht das im Schellack stets enthaltene Pflanzen wachs mit in die 
Losung hineingezogen wird, welche dadurch trube gemacht wiirde; 
denn Matt-Lacke sind mit Wachslosung versetzte Spiritus-Lacke. 
Wir unterscheiden farblose Spiritus-Lacke aus weissem Schellack, 
Mastix und Sandarak dargestellt, braune Spiritus-Lacke von der natur
lichen Farbe des dazu verwendeten Schellacks, und endlich gefiirbte 
Spiritus -Lacke mancherlei Art, deren verschiedene Farbennuancen 
meist durch Zusatz von spiritusloslichen Anilinfarben erreicht werden
Die wasserigen Lacke oder Appretur en stell en gefarbte Auflosungen 
von Schellack in wasserigen Alkalilosungen (Borax, Salmiakgeist etc.) 
dar; das Schellackharz lost sich vollstandig darin auf und gibt nach 
dem Trocknen einen lackahnlichen Anstrich. 

Lektion 52. 

Bronzen. Brokate. Anilinfarben. 
Fein verteilte Metallpulver, so konnte man eine Abartvon 

Farben detinieren, die als Bronzen vielfache Verwendung tinden. 
Dieselben stellen Legierungen dar von Kupfer, Zinn, Zink und Alu
minium in wechselnden Mengen, und werden an den Statten des Gross
betriebes der sogenannten Quincaillerien, der billigen Schmucksachen, 
in Pforzheim, Furth und Hanau aus den Abfallen der Klein-Bijouterie 
gewonnen. Der Gehalt an Kupfer in diesen feinen Metallpuivern be· 
dingt die Verwendung von saurefreien Bindemitteln, Harz
losungen, da sonst Griinspan . ahnliche Uberziige resultieren wOrden. 
Zum AnrOhren der Bronzen benutzt man eine sogenannte B ron z e
tin k t u r oder Bronzeol. Dasselbe wird durch Auflosung von saure
freien Harzen (Dammar etc.) in Terpentinol hergesteIlt, wird aber besser 
durch eine Auflosung von Kautschuk in Benzol ersetzt. Sogenannte 
Wasserbronzen stellt man durch Mischen von Bronzen mit Dextrin 
her; dieselben werden mit Wasser angeriihrt. Die bunten Bronzen 
sind durch Anilin aufgefiirbte MetaIIlegierungen von wenig grosser Halt
barkeit trotz ihrer Bezeichnung: "Metallbronzen". 

Als mit hierher gehorig mochte ich die Glimmerfabrikate, die so
genannten Brokate erwahnen, die in der Neuzeit so vielseitige Ver 
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wen dung finden als glitzerndes Aufstreumittel, deren Fabrikation in 
dem bohmischen Grenzorte Gablonz zu einem eigenen Industriezweig 
sich ausgebildet hat, welcher diesen Artikel aus den dort natiirlich 
vorkommenden verschiedenen Glimmerarten durch verschiedene Spaltung 
und Farbung erzeugt. Am bekanntesten ist wohl die sogenannk 
Diamantine, ein Glasglimmer von rein weisser Farbung, der zur 
Weihnachtszeit als "Kristallschnee" grosse Verwendung findet. 

Wah rend Wasser- und Olfarben und Bronzen gewissermassen 
Uberzuge fein- verteilter Farbenpulver darstellen, haben wir es bei den 
An il i n far ben mit Farbstoffen zu tun, die das zu farbende Stoffge
webe mit ihrem Farbenkorper impragnieren. Noch bis vor ca. 40 Jahren 
wurden in der Farberei fast nur pflanzliche Farbstoffe zur Farbung 
von Geweben jeder Art benutzt. Blau wurde mit Indigofarbstoff, Gelb 
durch Gelbholz, Orlean oder Querzitron erzeugt; zum Rotfarben diente 
die Farberrote oder Krappwurzel, und Schwarz wurde durch Ab
kochungen von Blauholz und Gallapfeln linter Zusatz von Eisensalzen 
erzeugt. Die verschiedenen Nuancierungen ergaben sich durch Kom
bination der einander verwandten Farben. Durch die Entdeckung des 
Anilins und der aus ihm in allen Modulationen herzustellenden Farben
nuancen sind diese Pflanzenfarbstoffe fast vollstandig verdrangt worden 
und nur die aus Indigo resultierende E c h t b I au- Far b ere i, sowie 
die durch die franzosische Regierung zugunsten der Krappbauern 
dekretierte T u r k i s c h -Rot -Far b ere i haben dem siegreichen Einzug 
der Anilin-Farbenfabrikation einigermassen Widerstand zu halten ver
mocht. Soweit uns speziell als Handler die Sache angeht, so brauchen 
wir mit dem Wechsel nicht unzufrieden sein, denn die Anilinfarben mit 
ihrer leichten Abgabeart, Verwendungsfahigkeit und Ausgiebigkeit haben 
der Drogenhandlung einen dankbaren und lukrativen Artikel zugefuhrt_ 
Hergestellt werden die A ni lin far ben meist aus dem im Steinkohlen
teer enthaltenen Ben z 0 1; es wird dasselbe durch Behandeln mit Sal
petersaure in Nitrobenzol (dem bekannten kiinstlichen Bittermandelol 
oder Myrbanol, das auch zur Parfumierung von billigen "MandeIseifen" 
Verwendung findet) verwandelt; das Nitrobenzol aber wird durch Be. 
handeln mit Wasserstoff in Anilinol umgesetzt, welches mit Sauren 
Salze - Anilinsalze - bildet, die durch geeignete starkwirkellde 
Substanzen wunderbar schone Farbentone erscheinen lassen. Die An
wendung der Anilinfarben ist eine ungeheuer einfache; die sogenar.nten 
wasserloslichen Anilinfarben losen sich in warm em Wasser so fort aut 
und geben eine ungemein ausgiebige Farbenbriihe. Die spritloslichen 
Anilinfarben finden zur Herstellung farbiger Holzlacke, Hutlacke und 
Appreturen ausgiebigste Verwendung: aile aber haben den grossen 
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Fehler, dass sie nicht lichtbestandig sind; das Sonnenlicht ist der 
Anilinfarbe grosster Feind. Auf eines noch wollen wir hier aufmerksam 
mach en , das ist die Verwendung von sogenannten Beizen fUr die 
Anilinfarbstoffe. Wahrend die tierische Wolle ohne jede Zutat in aus
giebigster Weise den Anilinfarbstoff annimmt oder damit impragniert 
wird, verlangt die pflanzliche Baumwolle und namentlich die Leinen
faser einen Untergrund, der den Anilinfarbstoff festhalt; man benutzt 
zu diesem Zwecke sogenannte Beizen, wie Oxalsaure, Alaun, welche 
die Faser fur die Aufnahme des Farbstoffes empfanglich machen, und 
welche als Beizen den abgefassten Anilinfarben in Form kleiner Briefchen 
zugepackt werden. 

Lektion 53. 

Tinten. 
Die Tin ten sind fliissige Farben, welche auf die Papierfaser 

appliziert werden und bestehen die schwarzen Tinten fast ausnahmslos 
aus Losungen von Gerbsaure und Eisensalzen. Die Tinten friiherer 
Zeiten zeiehneten sieh, bezuglich ihrer Haltbarkeit, die fast unbegrenzt 
zu nennen war, vorteilhaft vor den jetzigen Tinten aus. Dieselben 
waren meist reine Gallus tin ten und wurden aus den gerbsaure
haltigen Gallapfeln durch Ausziehen mittelst Wassers und Zusatz einer 
Losung von Eisenvitriol hergestellt. Sie hatten den Vorzug des leichten 
Fliessens und der immer tiefer werdenden schwarzen Farbung; als 
Nachteil trat die anfangs blasse Farbe der Tinte hervor, doch hat man 
jetzt durch Zusatz passender Eisensalze diese Nachteile gehoben und 
wird diese so verbesserte Gallustinte als Normal- oder Dokumenten
Tinte auch heute noch von Behorden fUr wiehtigeSchriftstiicke empfohlen 
und verwendet. Gallustinte wird durch Eisen rasch zersetzt und ist 
daher fUr Stahlfedern schlecht verwendbar, sehr gut aber fur Ganse
federn. Die gebrauchlichste billige Tintenart ist wohl die B I a u
hoi z tin t e, die durch Abkochung von Blauholzextrakt oder von 
geraspeltem Blauholz und Zusatz von Eisenvitriol und von chromsaurem 
Kalium erzeugt wird. Diese Tinten schreiben gleich von Anfang an 
schon schwarz, sie miissen aber stets in gut verschlossenen Gefassen 
aufbewahrt werden, da sie leicht verdicken und klecksen. K 0 pie r
tinten sind konzentrierte Tinten, welche durch Zusatz von Dextrin 
.und Glyzerin dickflussig gemacht werden. Far big e Tin ten werden 
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namentlich von Schulen und Behorden zu Korrekturen gebraucht. 
Friiher fertigte man B I a u e Tin t e z. B. durch Auflosen von Berliner 
Blau in einer Oxalsaurelosung, Rote Tin t e durch Auflosen von 
Karmin in sehr verdiinntem Salmiakgeist, heute sind aIle diese kom· 
plizierten Bereitungsarten durch die einfache Anfertigung der farbigen 
Tinten aus wasserloslichen Anilinfarben verdrangt worden. Was ch e· 
zeichentinte, auch unausloschliche Tinte genannt, besteht aus 
einer mit Russ versetzten Hollensteinlosungj bei ihrer Anwendung 
muss der Stoff vorher mit einer Boraxlosung befeuchtet und gut ge· 
plattet werden, damit man moglichst klare SchriftzUge auf der Wasche 
erzeugt. Hektographentinten sind dickfliissige Auflosungen von 
Anilinfarben mit etwas Glyzerin versetztj die ausgiebigsten sind die 
violetten und blauen Tinten, wahrend zu roter und schwarzer Hekto
graphentinte gute Vorschriften mir wenigstens nicht bekannt sind. 
Erwahnen wollen wir noch als Kuriosum der sogenannten s y m p a
the t is c hen Tin ten, welche aus Nickel- oder Kobaltsalzlosungen 
bestehen und farblose Schriftzeichen lief ern, welche beim Erwarmen 
mit griiner resp. blauer Farbe hervortreten. Als Ti n ten t 0 d wird 
ein starkes Eau de Javelle (chlorhaltig) gegeben, welches durch 
schnelles Betupfen und Verwischen mit Fliesspapier den Tintenfleck 
verschwinden lasst. Zur Entfernung von Tintenflecken aus weisser 
Wasche wird haufig auch das sog. Kleesalz auch Kaliumbioxalat ge
nannt, ein giftiges Praparat der Abteilung 3 der Gifte, verwandt, und 
muss dasselbe durch tiichtiges Nachwaschen mit reinem Wasser bald
moglichst von der Leinenfaser entfernt werden, da dieselbe sonst zu 
stark angegriffen wird. 

Lektion 54. 

Speisefarben. Fruchtsafte. Schokoladen. Tees. 
Anschliessend an die verschiedenen bisher erwahnten Farbenarten 

wollen wir der Vollstandigkeit wegen die Farben zum Farben von 
Speisen und Likoren hier anschliessen. Das Hauptaugenmerk 
hat der Verkaufer derartiger Farben, die zur Farbung von Genuss
zwecken dienen, auf deren absolute Ungiftigkeit zu richten, da durch 
gesetzliche Verordnung die Verwendung gesundheitsschadlicher Farben 
bei der Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln strenger Strafe 
untersteht. Ausserst bequem ist die Verwendung der bekannten 
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Anilinfarben zu diesen Zwecken, doch muss man sich ja deren abo 
soluter Unschitdlichkeit seitens der Fabrikanten versichern lassen. 
Ullrich & Seiler, Quedlinburg, liefern derartige unschitdliche Farben 
in allen gewiinschten Niiancen, namentlich als sogenannte Zuckerfarben 
in einer Teigform, wie solche vor aHem fiir Konditoren sich vorzilglich 
eignen; ebenso bezieht man von obiger Firma speziell ein schemes 
fliissiges Purpurrot, das von grosster Ausgiebigkeit sich erweist 
und garantiert unschadlich ist; sonst verwendet man auch eine Karmin
losung mit ein wenig Salmiakgeist versetzt, zum Rot fit r ben, Indigo· 
Karmin zum Blaufitrben, Indigo-Karmin und Saffranzusatz (Saffran
surrogat) zum Griinfitrben (auch Chlorophyll ist eine unschitdliche 
griine Farbe), Saffran selbst oder das sogenannte Saffransurrogat zum 
Gelbfarben. 

Anschliessend an diese Aufzithlung der Farben zur Herstellung 
von Genussmitteln wollen wir hier eine Kategorie von Genussmitteln 
erwithnen, welche eines guten Absatzes in der Drogenhandlung sich 
erfreuen, niimlich die sogenannten Fruchtsirupe. Dieselben werden 
aus moglichst reifen Friichten Z. B. (Himbeeren) derart dargestellt, 
dass diese Frilchte zerquetscht und der Saft abgepresst wird, worauf 
man denselben einige Tage giiren liisst, urn den Pflanzenschleim ab
zuscheiden, und dann filtriert. Das gewonnene Filtrat wird mit der 
notigen Menge Zucker aufgekocht, abgeschaumt und dann koliert. Der 
fertige Fruchtsirup muss im kiihlen Keller aufbewahrt werden und ist 
vor allem auf schOnes Aroma und vollig blanke Beschaffenheit der 
Fruchtsirupe Gewicht zu legen_ 

Einen anderen fUr unser Geschaft wichtigen HandelsartikeI, den 
Kakao und die daraus gefertigten Schokoladen wollen wir den obigen 
Genussmitteln anfUgen. Die Kakaobohnen oder richtiger gesagt, die 
Samen des in den tropischen Landern Mittelamerikas heimischen, jetzt 
auch in den deutsch-afrikanischen Kolonien angebauten Kakaobaumes, 
werden durch Rosten scharf getrocknet und darauf von den Schalen 
(Kakaoschalen) befreit. Durch Stampfen oder Mahlen werden die ge
rosteten, erwiirmten Bohnen zu einer weichen Masse, der sogenannten 
Kakaomasse umgewandelt, welche, mit Zucker versetzt, die sogen. 
Schokolade darstellt. 

Wir wollen hierbei erwSihnen, dass ein Zusatz von feinem Mehl 
zur Schokolade, wie er friiher beliebt war, heute nur dann gestattet ist, 
wenn derselbe ausdriicklich auf der Etikette angegeben ist. Wird der 
Kakaomasse durch Abpressen zwischen erwlirmten Eisenplatten das 
fette 01, die Kakaobutter entzogen, so bezeichnen wir den dergestalt 
bearbeiteten Kakao als en tolten Kak ao. Die Hollander bearbeiten 
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den entOiten Kakao mit einer Pottasche-Losung, wodurch das Fett voll
sHindig entfernt und der Kakao aufgeschlossen wird. Das in dem 
Kakao enthaltene The 0 b rom in (welches, anregend wirkt), sowie 
das durch das Rosten aus der im Kakao enthaltenen Starke erzielte 
Dextrin und ein gewisser Prozentgehalt an Pflanzeneiweiss machen den
selben, wie auch die Schokolade, zu sehr guten Nahrungsmitteln. 

Anschliessen hieran mochten wir den chi n e sis c hen Tee als 
vielverlangten Artikel in unseren Geschaften. Derselbe stellt die Blatter 
des in China heimischen Teestrauches dar, welche nach Vornahme 
einer Art Garung scharf gerostet als s c h war z e r Tee (Souchong, 
Congo, Pekkoblfiten) oder nur getrocknet und gedorrt als grfiner Tee 
(Imperial, Haysan) in den Handel kommen. Wahrend frfiher die Tees 
durch Karawanen fiber Russland in den Handel kamen (Karawanen
Tee) werden dieselben jetzt auf dem Wasserwege fiber Ceylon nach 
London, dem Hauptteemarkte, ausgeflihrt. Dem dem Theobromin des 
Kakao und dem Coffein des Kaffee ahnlichen Stoffe, dem Thein, ver
dankt der Tee seine Verwendung als ausserst bekommliches anregen
des Getrank. Die Russen, deren Nationalgetrank der Tee ist, bereiten 
in ihrem Samowar durch Brfihen der Teeblatter mit wenig kochendem 
Wasser eine Art Extrakt, welches sie dann mit heissem Wasser weiter 
verdfinnen. Sowohl Kakao als auch Tee, namentlich aber der letztere, 
sind mit peinlichster Sorgfalt bezfiglich der Aufbewahrung und Abgabe 
zu behandeln, da sie ungemein empfindlich gegen Gerfiche jeder Art 
sind. Wagen und Hande sind daher vor der Abgabe von Tee peinlich 
auf Sauberkeit zu priifen. 

Lektion 55. 

Tinkturen. Pulver. 
In der vorhergehenden Lektion haben wir uns etwas von unserer 

bisherigen Marschroute entfernt und kommen jetzt zu derselben zurfick, 
indem wir die Anfertigungsart von im eigenen Laboratorium herzu
stellenden chemisch-technischen und pharmazeutischen Pra
par ate n zu Ende f1ihren. Da ist vor allem die Anfertigung der sog. 
Tinkturen zu erwahnen. Dnter Tinkturen verstehen wir flfissige 
Auszfige von wirksamen Pflanzenstoffen oder anderen Substanzen mittelst 
einer Extraktivflfissigkeit, zumeist Weingeist von verschiedenem Prozent
gehalt, auch Atherweingeist, Ather, Wein oder Wasser. Die betreffenden 
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mittelfein zerschnittenen oder grob gepulverten Substanzen werden mit 
der zum Ausziehen dienenden Flussigkeit iibergossen und in gut ver
schlossenen Geflissen durch eine Woche stehen gelassen und zwar, 
wenn Maz er ati on vorgeschrieben ist bei einer Temperatur von 15 bis 
20° C. (Zimmertemperatur), wenn Digestion vorgeschrieben bei 
35-40° c., unter ofterem Umschutteln. Die Flussigkeit wird alsdann 
durchgeseiht und nach dem Absetzenlassen filtriert. Stets ist darauf 
zu achten, dass die abzugebenden Tinkturen klar sind. 

Die Herstellung von fein('n Pulvern erfordert ebenfalls die grosste 
Aufmerksamkeit seitens des Defektars. Jedes aus verschiedenen Sub
stanzen angefertigte Pulver muss ein gleichmlissiges, homogenes Aus
sehen und gleichmlissigen Farbenton aufweisen, mit anderen Worten 
e x a k t gem i s c h t erscheinen. Eine derartige exakte Mischung erreicht 
man durch sorgfliltiges Verreiben der schwereren Bestandteile mit den 
leichteren. Hat man z. B. ein Zahnpulver aus kohlensaurem Kalk, 
Magnesia carbonic a, Pfefferminzol und medizinischer Seife zu fertigen, 
so verreibt man zuerst das etwas schwerere Seifenpulver mit etwas 
von dem kohlensauren Kalk, gibt tropfenweise das Pfefferminzol hinzu, 
verreibt diese kleinere Menge sorgfliltig, urn dann n a c h und n a c h 
den iibrigen kohlensauren Kalk und danach erst die noch leichtere 
Magnesia hinzuzuftigen. Zum Schluss werden wir gut tun, das fertig 
gemischte Pulver durch ein feines Sieb zu schlagen. Beim Tropfen des 
Oles wollen wir gleich der Tatsache erwlihnen, dass entsprechend der 
spezifischen Schwere der betreffenden Fliissigkeiten die Anzahl der 
auf 1 Gramm zu rechnenden Tropfen verschieden gross ist. Von athe
rischen Olen rechnet man im allgemeinen 20 Tropfen, von Wasser 
16 Tropfen, von Weingeist 30, von Sauren 10 Tropfen auf I Gramm. 

Lektion 56. 

SalbeD. Cerate. PomadeD. Pflaster. 
Gehoren auch die nachfolgenden Praparate, die S a I ben, im all

gemeinen zu den durch die kaiserliche Verordnung yom 27. Januar 
IBgo der Apotheke vorbehaltenen Zubereitungen, so sind doch einzelne 
derselben, aIs solche namentlich bezeichnet, dem freien Verkehr tiber
lassen und wollen wir daher die ordnungsmassige Darstellung dieser 
genannten Praparate hier besprechen. 1m allgemeinen als Unguentum, 
Salbe bezeichnet, stellen diesel ben Mischungen von verschiedenen 
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tierischen Fetten (Schmalz, Talg) oder sogenannten Mineralfetten 
(Ceresin, Paraffin) dar und geschieht ihre Darstellung derart, dass die 
schwer schmelzbaren Korper zuerst fOr sich oder unter geringerem 
Zusatze der leichter schmelzbaren Korper geschmolzen und die iibrige 
Menge der leichter schmelzbaren Korper der geschmolzenen Masse 
nach und nach zugesetzt wird, wobei jede unnotige Warmeerhohung 
zu vermeiden ist; aIle diese Salben mussen bis zum voIlstandigen Er
kalten fortwahrend geruhrt werden. Sind pulverformige Substanzen 
als Zusatze zu den Salben vorgeschrieben, wie z. B. bei der Zinksalbe, 
so wird das betreffende Pulver (Zinkoxyd) zuerst fUr sich fein ver
rieben und dann mit eirter kleinen Menge des etwas erwiirmten Fettes 
gleichmassig verrieben und dann nach und nach das ubrige etwas er
warmte Fett hinzugetan. Eine eigene Art von Salben bilden die 
Cremes. Dieselben sind wasserhaltige Salben, deren Anfertigungs
art wir den Englandern verdanken, die in ihrem Col d C rea m (sprich 
Kold Kriehm) uns ein typisches Vorbild fUr derartige weiche Salben 
geliefert haben. Die Anfertigung des Cold Cream geschieht durch 
Schmelzen von weissem Wachs, Walrat und Mandelol, wenn moglich 
im Dampfbade und Zusatz von Rosenwasser in kleinen Portion en unter 
fortwahrendem Ruhren bis zum Erkalten. 

Haufig wird die Herstellung auch derart vorgenommen, dass man 
die geschmolzene Fettmasse vollstandig erkalten liisst, darauf erst die 
erhartete Fettmasse mit einem Pistill sorgfa.1tig bereibt (abreibt) und 
die weich geriebene Masse dann unter vorsichtigem Zusetzen der 
notigen Wassermenge zu einem schaumigen Creme verarbeitet. 

Durch Zusammenschmelzen von Wachs mit fetten Olen erhalten 
wir sogenannte Cerate, die sich durch ihre festere Konsistenz vor 
den Sal ben auszeichnen. 

In unserer sogenannten Lippenpomade (Ceratum labiale) be
gcgnen wir einem solchen Cerat, welches trotz festerer Konsistenz 
durch die Warme der Haut bald zum Schmelzen gebracht wird. In 
neuerer Zeit werden diese Cerate mehr und mehr durch Gemische 
von geschmolzenen Paraffin en, wie wir solche z. B. in der Salizyl
Vaseline zu verzeichnen haben, mit Vorteil ersetzt, da diese sogen. 
Mineralfette durch ihr Nichtranzigwerden vor den tierischen Fetten sich 
vorteilhaft auszeichnen. 

Den oben erwahnten Sal ben zuzurechnen sind die in unseren Ge
schaften vie! gefiihrten weichen P 0 mad en, wahrend die sogenannten 
Wac h s p 0 mad e n den Ceraten zuzuzahlen sind und auch betreffs der 
Anfertigung den betreffenden Praparaten gleichen. Bei beiden Praparaten 
wollen wir uns merken, dass die bei denselben verwendeten atherischen 
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Ole erst den halberkalteten Gemischen zugesetzt werden, da diesel ben 
durch Wl1rme leicht verflOchtigt werden. Mit hierher zu rechnen wl1ren 
auch noch die sogenannten ungarischen Bartwichsen, welche durch 
Mischen von geschmolzenem Warhs mit einer Losung von arabischem 
Gummi und Seifenpulver hergestellt werden. 

Eine Abart der Salben stellen die sogenannten Pflaster dar, die 
ebenfalls im allgemeinen der Apotheke vorbehalten sind, wahrend 
einige als Ausnahme uns freigegeben sind. FOr ihre Herstellung gilt 
im grossen und ganzen bezOglich der Zubereitung (Schmelzen etc.) das 
bei der Bereitung der Salben Gesagte~ Die Pflaster werden in ent· 
sprechende Formen gebracht und zwar entweder in Stangenform oder 
sie werden in Tafeln ausgegossen. Eine eigene Art von Pflastern 
bilden die sogenannten Metallpflaster, wie z. B. das B lei p fl as t e r, 
welches durch Kochen von Olivenol mit Bleigll1tte hergestellt wird; 
das gewohnliche Heftpflaster wird aus obigem Bleipflaster durch Zu· 
sammenschmelzen desselben mit etwas Wachs, Kolophonium, Terpentin 
und gelostem Kautschuk hergestellt. 

Sehr grosse Verwendung finden die unter dem Namen vEnglisch 
P fl a s t e r" dargebotenen dOnnen BIl1ttchen, welche durch Uberziehen 
von dOnnem Seidentaffet mit einer Hausenblaselosung erzeugt werden. 

Lektion 57. 

Seifen. 
Von ungeheurer Wichtigkeit fOr unseren Geschaftsbetrieb sind die 

aus den Fetten resp. deren Fettsl1uren mit Alkalien hergestellten Ver· 
bindungen, welche kurzweg als S e if en bezeichnet werden. Zum Zwecke 
der Herstellung von Seifen werden die Fette mit starken Alkali· 
losungen, mit Natronlauge oder Kalilauge, gekocht, wobei eine Urn· 
biIdung der fettsauren Glyzerine (Fette) in fettsaures Natrium oder fett· 
saures Kalium, - das ist in Seife - stattfindet; das Glyzerin wird dabei 
abgeschieden. Man unterscheidet weiche Seifen, auch Schmierseifen 
genannt und feste Seifen. 

Zur Herstellung weicher Seifen wird zumeist Kalila uge ver· 
wendet, welche mit flOssigen Pflanzenfetten wie RObol und Leinol 
zusammengekocht wird. Diese weichen, schmierigen Seifen enthalten 
neben dem fettsauren Kalium, der eigentlichen Seife, das frei gewordene 
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Glyzerin, grossere Mengen von Wasser, sowie endlich etwaige uber· 
schussige Lauge j sie sind deshalb, wenn sie nicht wie in der flussigen 

, Glyzerinseife peinlich sorgfllltig gearbeitet sind, wenn die Lauge durch 
das Fett nicht sorgfaltig neutralisiert worden, wenig zutraglich fUr die 
Haut, und finden hauptsachlich als Einweichmittel fUr die Wasche und 
im sogenannten Scheuerdienste Verwendung. 

Die Herstellung fester Seifen geschieht durch starkes Kochen 
hauptsachlich von Talg mit N a tr 0 nl a ugej nach einiger Zeit bildet sich 
eine weiche, schmierige Masse, die der Seifensieder als Seifenleim 
bezeichnet. Durch Zusatz einer starken Kochsalzlosung wird die eigent· 
Hche Seife als krumelige, weiche Masse, als sogenannter S e if en k ern 
abgeschieden und vollig von der Flfissigkeit, welche, als Un t e rl aug e 
bezeichnet, neben Wasser und etwaiger uberschussiger Lauge das ab
geschiedene Glyzerin enthalt, getrennt. Nach Abheben des Seifenkerns 
bringt man denselben wiederum in den Kessel, schmilzt ihn der Vor
sicht halber mit noch etwas frischem Talg, urn etwaige mit einge· 
schlossene Lauge vollig zu neutralisieren (fiberfetten), und giesst danach 
die nun fertige Kernseife in durchlassige Holzkasten aus, in welchen 
man die Flussigkeit abtropfen und die Seife erstarren lasst. AIle feinen 
Seifen werden als fi b e r f e t t e t e Kernseifen hergestellt j die ganz feinen 
Toiletteseifen werden nach dem Erstarren noch piliert, indem die
selben in Piliermaschinen durch Hobeln in dunne Spane verwandelt 
werden, aus welchen man durch darauffolgende Parffimierung und 
Pressung in bestimmten Formen die sog. pilierten Seifen herstellt. 
Die Transparent-Seifen werden aus festen Kernseifen durch Auf
losen derselben in einer bestimmten Menge Glyzerin oder Spiritus her
gestellt; diesel ben sind beim Erkalten vollig durchscheinend, daher die 
Bezeichnung als Transparentseife. Die MarseilIer Seife, venetia
nische Seife genanllt, wurde frfiher ausschliesslich in der franzosischen 
Provence aus dem dort heimischen Olivenol durch Kochen mit Natron
lauge hergestellt und uber Marseille in den Handel gebrachtj heute 
wird sie von allen grosseren heimischen Seifenfabriken in eben so guter 
Qualitat, wie im Ursprungslallde hergestellt und findet dieselbe als 
Waschmittel ffir wollene Stoffe namentlich vielfach Verwendung. Dem
selben Zwecke dient auch die sogen. Gallseife, welche durch Ver
seifung frischer Ochsengalle mit einer Kernseife hergestellt wird. Die 
Ochsengalle besitzt namlich die Fahigkeit, Fette aufzulosen, deshalb auch 
die Verwendung der Gallseife als fleckenreinigendes Mittel. Dnter 
gerfihrten Seifen versteht man solche, welche noch die ganze Unter
lauge mit enthalten, wie z. B. Kokosseifen, unter geschliffenen solche, 
denen zurVerbilligung 20-25% Wasser zugesetzt worden sind. Zentri-
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fugierte Seifen sind solche, bei denen die Unterlauge durch Zentri
fugalmaschinen vom Seifenkern getrennt worden ist. 

Die flUssigen Glyzerin-Kaliseifen stellen aus Olivenal ge
fertigte weiche Kaliseifen dar, welche mit einem bestimmten Gehalt an 
Glyzerin versehen werden; der S e i fen s p i ri t u s ist eine ebensolche 
weiche Kaliseife in weingeistiger Lasung. 

Eine ganz eigenartige Fettart ist das in den Kokosnussen ent
haltene Kokosfett. Wahrend die tierischen Fette zum Zwecke der 
Verseifung erhebliche Warmemengen erfordern, verseift sich das· 
K 0 k 0 5 f e t t mit der Lauge schon bei verhliltnismassig niedriger 
Temperatur und bezeichnet man die K oko sseifen deshalb auch als 
k alt ge rUh rt e S eifen. Dieselben enthalten meist iiberschiissige 
Lauge und reichlich Wasser, und binden Stoffe, wie Wasserglas etc., 
welche zur Verbilligung als FUll un g zugesetzt werden, in reichlichstem 
Masse. Die Kokosseifen sind deshalb den Talgkernseifen gegen
tiber als minderwertige Seifen zu bezeichnen. Aber einen V orteil 
bieten die Kokosseifen doch, sie schaumen bedeutend besser, als die 
der Haut weit zutraglicheren Talgseifen, deshalb wird haufig von den 
Seifensiedern ein geringer Zusatz von Kokosfett zu dem zu versiedenden. 
Talg gemacht, und die Seife dadurch zur Reinigung dienlicher. 

Lektion 58. 

Wichsen. Bohnermasse. 
Dienten die in der vorhergehenden Lektion erwahnten Praparate 

mehr der medizinischen Praxis, so lernen wir in den in diesem Kapitel 
beschriebenen Praparaten sogenannte gangbare Artikel flir die Haus
wirtschaft kennen; es sind das alles Artikel, welche zur Auffrischung 
von Gebrauchsgegenstanden des taglichen Lebens verwendet werden, 
deren exakte Herstellung fUr den Drogisten von ungeheurem V orteil 
sich erweist. 

In erster Linie wollen wir die sogenannten Wichsen hier ins 
Auge fassen, die teiIs zur Herstellung blanker, 'geftlrbter Lederwaren, 
teils zur Auffrischung von Holzwaren dienen. Die gewahnliche Stiefel
wi c h s e, welche zur Erzielung eines schwarz blanken Uberzuges 
unserer Stiefeln dient, besteht der Hauptsache nach aus einer fein ver
teilten Kohle gemischt mit einer konzentrierten Zuckerlasung, durch 
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welche beim anhaltenden Bursten ein schwarzer glanzender Uberzug 
des Lederzeuges bewirkt wird. Die Vorschriften dazu sind meist Ge
heimnisse der betreffenden Fabrikanten; im allgemeinen aber wird 
stets zur Herstellung derselben das sogenannte gebrannte Elfenbein 
(Ebur ustum), eine fein verteilte Knochenkohle, benutzt, welche mit 
etwas Schwefelsaure und sogenanntem Melassesirup vermischt, zu einer 
breiigen Masse verarbeitet wird. G e far bt e Wichsen zur Auffrischung 
der modemen Touristenschuhe stellen meist Gemische von Vaseline 
und Wachs dar, welche mit Orlean oder Alkannin oder mit einer fett· 
loslichen Anilinfarbe aufgeflirbt werden, wahrend die sogenannten 
Leder-Appreturen ebenfalls mit Anilinfarben aufgefarbte Losungen von 
Schellack in wasseriger Boraxlosung darstellen. 

Zum Uberziehen von Fussboden und Mobeln mit einer matt
glanzenden Wachsschicht benutzt man die sogen. Bohnermassen, 
welche im wesentlichen aus einer Losung von Wachs (unter Zusatz 
des billigeren Ceresin) in Terpentinol bestehen. Die damit uberzogenen 
Holzteile werden nach dem Trocknen entweder mit einer Bohnerburste 
(bei Fussboden), oder mit einem Frieslappen tiichtig gerieben, resp. ge
burstet, und erhalten die so bearbeiteten Holzteile einen zwar etwas 
matten, aber dauerhaften Glanz. 

Eine eigene Art von Bohnerwachs ist die in Wasser losliche, aus 
Wachs und Pottaschenlosung gekochte Bohnermasse, welche meist mit 
reichlich Wasser vermischt als sogenannte B 0 h n e r mil c h abgegeben 
wird. Bei der Anfertigung diesel' Bohnermasse ist zu beachten, dass 
ein Zusatz von Ceresin oder Erdwachs dabei ausgeschlossen ist, da 
ein solcher ein schmieriges, nicht verseiftes Fabrikat lief em wurde. 

B run ole i n ist ein ahnliches Produkt, durch Auflosen von Wachs 
in Terpentinol und Vermischen mit Sikkativ erzeugt; dasselbe gibt einen 
wachsartigen, halbglanzenden Uberzug, der sich durch gute Haltbarkeit 
und leichte Anwendungsart auszeichnet. 

Lektion 59. 

Artikel zur W iische. Kitte. 
Ais weitere wichtige technische Praparate fur den Haushalt sind 

hier auch die Artikel zur Wlische aufzufuhren. Zu diesen Artikeln 
gehort vor aHem das E au d e J a veil e, auch als Eau de Labaraque 
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bezeichnet, ein chlorhaltiges und deshalb bleichendes Fie c k was s e r. 
Dasselbe wird durch Mischen einer Losung von Chlorkalk und Pottasche, 
resp. Soda hergestellt, und ist bei seiner Anwendung zur Flecken
reinigung weisser Wasche darauf zu achten, dass man dassel be nur 
kurze Zeit auf die Flecke einwirken lasst und danach tuchtig mit rein em 
Wasser nachwascht. Dies Fleckwasser dient namentlich zur Ent
fernung der sogenannten Stock-, Obst- und Rotweinflecke und bildet 
einen haufig gefragten Artikel. Zur Entfernung von Fett- und Farben
flecken dienen Stoffe, we1che das in den Schmutzteilen befindliche Fett, 
Harz etc. zur Losung bringen. Dazu dienen vor aHem Benzin und 
Terpentinol und werden eine ganze Menge FIe c k was s e r durch 
Mischungen dieser Losungsmittel hergestellt (Bronners Fleckwasser, 
Kristallwasser). Breiige Mischungen von kohlensaurer Magnesia und 
Benzin werden zum Entfernen von Fettflecken aus Marmortafeln und 
weissen Fussboden (Treppenstufen) benutzt. Ein sehr gutes fettlosendes 
Mittel haben wir auch in der Ochsengalle, und dient die daraus ge
fertigte Gallseife ebenfalls den Zwecken der Stoffreinigung speziell 
fur farbige W ollstoffe. Neuerdings hat diese Gallseife indessen der 
geraspelten Quillajarinde weichen mussen, deren Abkochung ein sehr 
gutes Waschmittel, namentlich fur wollene Stoffe darstellt und auch 
als sogenanntes R e nova t zum Aufbursten abgetragener Tuchstoffe 
in der Neuzeit Verwendung findet. Geradezu in Unmengen werden 
ebenfalls in der N euzeit sogenannte S e i fen p u I ve r in allen moglichen 
Packungen und Formen angeboten, die fast samtlich aus kalzinierter 
Soda unter Zusatz von etwas gemahlener Seife hergestellt werden 
(Waschkristall, Bleichsoda usw. sind ahnliche, hauptsachlich Soda ent· 
haltende Mischungen). 

Urn der Plattwasche einen grosser en Glanz zu geben, werden 
unter dem Namen "Wascheglanz" oderStarkeglanz Mischungen 
von Stearin und Wachs abgegeben, we1che in der kochenden Starke 
gelost, der Wasche schonen Glanz geben. 

Bezuglich des viel gefragten Artikels S tar k e wollen wir hier auch 
einige Daten folgen lassen. Wir unterscheiden Kal'toffelstarke (die 
aber mehr zu Genusszwecken Verwendung findet), ferner Weizen
starke und endlich Reisstarke. Die Weizenstarke wird als so· 
genannte Kochstarke verlangt, wahrend die Reisstarke als Starke 
zum K a Its tar ken oder Rohstarken Verwendung findet. Samtliche 
Starken sind pflanzlicher Herkunft und werden aus Kartoffeln, aus 
Weizen und Reis durch Zerreiben del' betreffenden KnoIlen, resp. 
Fruchte und Ausschlammen derselben hergestellt. 

Einen anderen, in unserem Geschafte haufig gefragten Artikel 
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bilden die Kit t e, von denen namentlich die getrennt abzugebenden 
Kitte, aus Wasserglas und kohlensaurem Kalk bestehend, die beim 
Gebrauch erst zusammengeriihrt werden, als sogenannter Zwillingskitt 
viel verlangt werden. Einfacher ist die Handhabung des sogenannten 
K r i s tall pal a s t k i tt e s, der durch Zusammenschmelzen einer Losung 
von Hausenblase mit verschiedenen Gummi-Harzen hergestellt wird; 
dieser Kitt wird beim Gebrauch etwas erW1l.rmt; die damit zu kitten den 
Bruchstellen bestrichen und moglichst lange zusammengedrilckt, resp. 
zusammengebund~n. Auch der sogenannte Fischleim, welcher durch 
Auskochen der Knorpelteile der Walfische in Norwegen gewonnen 
wird, dient vielfach zum Kitten von Porzellanteilen, wahrend die 
fl iissigen Leim e, durch Behandeln von Leimlosungen mit S1I.uren 
erzeugt, mehr zum Leimen und Kitten von Holzteilen Verwendung 
finden. Der sogenannte Glaserkitt wird durch strammes Verarbeiten 
von Schl1l.mrnkreide mit moglichst dickem Firnis hergestellt. 

Lektion Eo. 

Verbandstoffe. 
Die Zeit en, wo unreine Scharpie aus Leinenfasern bestehend, und 

gewohnliche, womoglich gebrauchte Leinwand zum Verbinden von 
Wunden beniitzt wurde, sind gottlob langst verschwunden, seit durch 
die Forschungen des beriihmten Chirurgen Lister vor allem auf 
bakterienfreie Verbandstoffe das Hauptaugenmerk eines jeden Chirurgen 
gerichtet ist, urn die zerstorende eiternde Wirkung der kleinen iiberall 
vorhandenen Lebewesen aufzuheben. Zu diesem Zwecke werden die 
gebrauchten Verbandstoffe entweder sterilisiert oder mit antiseptischen 
Mitte1n impragniert. Die S t e ri lis a t ion geschieht durch sehr starke 
Erhitzung der in Frage kommenden Verbandstoffe in eigenen Of en, 
wodurch ein volliges Abtoten der Bakterien herbeigefiihrt wird. Durch 
sorgfiiltige, die Luft abschliessende Verpackung werden die sterilisierten 
Verbandstoffe vor dem ferneren Zutritt der ,kleinen" Lebewesen 
geschiltzt. Die Imp r 11. g n i e run g geschieht durch inniges Vermischen 
der betreffenden Verbandstoffe mit antiseptischen Heilmitteln, mit 
welchen in geloster oder dampfformiger Form die resp. Stoffe getr1l.nkt 
werden. Durch starkes Ausdriicken und Trocknen in bakterienfreien 
Apparaten werden diesel ben sodann IfUr den Gebrauch fertig gemacht, 
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und moglichst sorgfiiltig verpackt. Das Hauptmaterial fUr die Verband
stoffe bilden Verbandwatte und Verbandmull. Die Verband
w a t t e wird aus den Gespinstfasern der Baumwollenfrucht gefertigt. 
indem dieselben gelockert (gekrempelt, kardiert) und durch Behandeln 
mit einer kochenden Soda- oder Pottaschelosung entfettet, sowie end
lich durch Tauchen in eine Natriumhypochloritlosung und nachfolgendes 
Waschen mit schwacher Salzsaure gebleicht werden. Durch anhaltendes 
Waschen mit Wasser wird die Watte vollig gereinigt und nachher 
nochmals gekrempelt. Der Zusatz von Stearinsaure, um die Watte 
knirschend zu machen, ist nicht statthaft. 

Holzwolle ist ein feines Gespinst aus Holzfasern. Jute ist das 
Fasergespinst einer in Ost- und Westindien heimischen kleinen Linden
art; be ide dienen als rohere Verbandstoffe. Der Verbandmull. 
auch als hydrophyler Verbandstoff bezeichnet, ist ein leichtes, lockeres 
Baumwollgewebe. 

Einen sehr wichtigen Artikel bilden fUr den Drogisten die Bin den. 
Man unterscheidet aus sehr leichtem Baumwollgewebe hergestellte, 
haufig mit Starkekleister gestarkte G a z e bin den, sowie die sehr halt
baren Cam b ric bin den, eine besonders dicht gewebte Sorte von 
Baumwollenbinden. EngJisch Lint ist ein wolliges, weichesGewebe 
mit einem Einschuss von Baumwolle und dient haufig als Watteersatz. 
Die P rlifung der Ve rbandwa tte geschieht auf etwaigen Fettgehalt 
durch Aufwerfen auf Wasser; entfettete Watte muss rasch untersinken. 
Das sog. Cat gut stellt einen Katzendarm dar, welcher in der Art wie 
die Violinsaiten' gesponnen, zum Nahen von Wunden benutzt wird. 
Catgut besitzt die Eigentamlichkeit, dass die beim Nahen von Schnitt
wunden innerhalb des Korpers liegenden Teile vom Blut vollstandig 
absorbiert werden, nach der Wundheilung also verschwunden sind. Es 
muss unter 01 aufbewahrt werden. 

Lektion 6I. 

Parfiimerien. 
Bezliglich der ParfUmerien sind wir der Hauptsache nach auf 

Frankreich angewiesen, welches in der am Mittelmeer gelegenen 
sonnigen Riviera den Anbau der kostlich duftenden Bllitenblumen er
moglicht. Cannes, Nizza, vor alIem aber Grasse sind die Zentren fiir 
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die Kultur der Blumen und damit auch der Fabrikation der Blumen
dufte. Dieselben werden nach zweierlei Fabrikationsmethoden erzeugt; 
in erster Linie durch die sog. Eufleurage, bei welcher feinste und 
reinste Fette auf Tafeln aufgestrichen und mit Blumen dieht bedeckt 
werden. Nach kurzerer Zeit werden die ausgesogenen Bluten immer 
durch frische ersetzt, bis das Felt vollauf von dem Blutenduft durch· 
triinkt ist. Das durchtrankte Fett wird als Grundpomade oder corps dur 
bezeichnet, oder, wenn fettes Olivenol dazu verwendet wurde, als Huile 
antique. Diese Blumenkorper werden nun mit feinstem Weinsprit stark 
geschutteIt resp. durch Ruhrwerke in Bewegung gehalten, wodurch der 
Blumenduft dem Weinsprit sich innig mitteilt und wird dann durch vor
sichtige Destillation der Blumenduft aIs Extrait gewonnen und vom Fett 
getrennt. Bei der Mazeration werden die frisch gepfluckten Blumen 
mit geschmolzenem FeU angeruhrt und durch ofteres Wechseln der 
ausgezogenen mit frischen Bluten das Extrait immer konzentrierter her
gestellt. Die zuruckbleibenden Pomaden oder Fettkorper werden in 
der Kosmetik als Porn aden etc. verwendet. Extraits mussen vor Licht 
geschutzt aufbewahrt werden. 

Die sog. Essences der Franzosen sind nicht mit den Extraits oder 
Esprits zu verwechseln; sie stellen die durch Destillation hergestellten 
atherischen Ole dar. Essence de Menthe poivre ist Pfefferminzol, 
Essence de Neroli, Orangenbliltenol. Auch sie mussen vor Licht ge
schutzt aufbewahrt werden. 

Lektion 62. 

Pbotograpbie. 
Wie bereits im Vorwort zu dieser 2. Auflage ausgefilhrt worden 

ist, ist der Unterrieht ilber lIP hot 0 g rap hie" aIs wichtiger neuer 
Unterrichtszweig zur EinfUhrung in den Drogistenfachschulen aufge
nommen worden und ich trage an dieser Stelle des Unterrichtsbuches dem 
Rechnung, indem ich die sehr fassliche "Kleine Anleitung zum Photo
graphieren ffir Anfllnger", von der Akt.-Ges. filr photographische Industrie 
Wilnsche & Co. in Reick bei Dresden herausgegeben, mit freundlicher 
Bewilligung der gen. Firma dem Unterrichte zugrunde lege. Es sind 
darin die verschiedenen Cameras dargestellt und deren Verwendung 
beschrieben, das Einstellen des Apparates zur Erzielung des Negativs. 
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die Aufnahme selbst, sowie das Entwickeln der beliehteten Platte (des 
Negativs) und das Fixieren derselben genau angegeben. Ebenso werden 
n Abt. 2 der sog. Po 5 i t i v · Pro z e s s genau demonstriert, die ver· 
sehiedenen Manipulationen ink!. des T onfixierens genau besehrieben, 
und verschiedene erprobte Vorsehriften zu den notigen photographisch· 
ehemischen Losungen mitgeteilt. 

Weiter gehende Anspruehe wird der dafur sieh interessierende 
Lehrer aus der zahlreich vorliegenden Literatur uber die Ausubung der 
photographischen Kunst bequem sich heraussuchen und hier einfogen 
konnen. Hier soUte nur dem dringendsten Bedurfnisse und vor allem 
der leicht fasslichen Demonstration Reehnung getragen werden. In 
der Photographie ist die Ubung, gebunden an Zeit und Lust und Liebe 
die Hauptsache. Ubung und Erfahrung mach en hier den Meister. 

Nunmehr lassen wir die Anleitung selbst folgen: 

Die Ausubung der Photographie zerfaUt in zwei Abteilungen, 
namlich 

I. in die Erzeugung des Negativs und 
2. in die Erzeugung des Positivs, 

weshalh die naehstehende Anleitung auch in diese zwei Absehnitte ein
geteil t ist. 

I. Die Erzeuguog des Negativs: 

Allgemeine. Zum Photographieren gebrauchen wir zunachst einen photo· 
praghisehen Apparat. Wir unterseheiden davon drei Arten, namlicl;t 

Fig. 28. Stativ·Camera. 

die Stativ-Camera,die Hand-Camera 
und die Universal· Camera. Ein 
scharf gezogener Untersehied zwi
schen diesen Camera-Arten ist nieht 
vorhanden, im grossen und ganzen 
dient der Stativ-Apparat zu Auf· 
nahmen von solchen Gegenstanden, 
welche eine kurze Zeit lang sich 
ruhig verhalten, wah rend die Hand
Camera besonders fur bewegte 
Szenen genommen wird. Damit 
ist nieht gesagt, da<:s man mit 
einem Stativ·Apparate unter An
wendung eines Momentversehlusses 
keine bewegten Szenen photogra

phieren kann, oder umgekehrt, dass eine Hand·Camera nieht zu Zeit. 
aufnahmen zu verwenden ware. Immerhin bieten diese Aufnahmen mit 
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den nicht besonders dafiir geeigneten Apparaten einige Schwierigkeit 
und dies gab Veranlassung zur Konstruktion der Universal-Camera, 
weJche sich bis zu weiten Gren-
zen gleich gut zu allen Auf
nahmen, sei es Zeit oder Moment, 
eignet_ Eine Verschiedenheit im 
Arbeiten mit den genannten 
drei Camera-Arten ist nur bis 
dahin vorhanden, wo die Ent
wicklung des Negativs beginnt, 
von hier ab ist es gleich, mit 
weJchem Apparate die Auf
nahme geschah_ 

Da fernerhin zu Hand-
Cameras stets, und zu Universal
Cameras soweit notig, eine spe
zielle Gebrauchs - Anwei-
sung zugegeben wird, so 
soil in der nachstehenden 
kleinen Anleitung das 
Arbeiten mit dem Stativ
A pparat vorzugsweise be
schrieben werden, well 
damit dann auch gleich. 
zeitig dasjenige mit der 

Fig. 29. Hand-Camera. 

Hand-, wieauchUniversal- Fig. 30 Universal-Camera. 
Camera beschrieben ist. 

Ein Stativ- Apparat besteht aus 
der Camera mit dem Balgen, dem 
Objektiv und dem Visierscheibenteil, 
ferner der Kassette und dem Stativ_ 
Zum Gebrauch wird der Apparat auf 
das Stativ aufgeschraubt, alsdann 

Fig_ 31-

Einsteller: Dosenlibelle. 

Fig. 32-

Objektiv mit Revolverblenden. 

Der photo
grapbische 

Apparat 

richtet man das Objektiv auf den aufzunehmenden Gegenstand, wobei Einstellen 

man auf wagerechten Stand der Camera achtet (zur genauen Kontrolle 
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des wagerechten Standes dienen die sogenannten Dosenlibellen oder 
runde Wasserwagen), deckt ein dunkles Tuch - EinsteIItuch genannt 
-- dariiber, nimmt den ObjektivdeckeI ab und steIIt dann unter dem 
Tuch scharf auf den Gegenstand ein, d. h. durch Vorwarts- und Ruck
wartsschieben des Visierscheibenteiles suche man den Punkt aus, auf 
weich em das Objekt am scharfsten erscheint. Das Einstellen wird 
stets mit der grossten BIende vorgenommen, wahrend zur Belichtung 
meistens kleinere Blenden zur ~nwendung gelangen. Zur richtigen 
Anwendung der verschiedenen Blendenoffnungen ist Folgendes zu be
achten: 

Blend.n- Stellt man mit grosster Blendenoffnung auf ein Haus etc. ein, so 
benutzung 

dass dasselbe auf der Visierscheibenmitte scharf ist, so werden die 

K 

Fig. 33. 

Eos-Momentverschluss fUr Stativ
Apparate. 

Fig. 34· 

Einstell-Loupe. 

Fig. 35. 

Dunkelkammer· 
Lampe. 

Rander unscharf sein. Schiebt man jetzt nach und nach kleinere 
BIenden ein, so nimmt die Scharfe nach dem Rande zu, bis zuletzt 
alles tadellos scharf ist. Man hat also in den BIenden ein Mittel, die 
unscharfe Randzeichnung des Objektives, soweit man dies will, zu be
heben. Mit dem Verkleinern der Blendenoffnung geht aber auch die 
Lichtstarke des Objektivs zuriick, indem eine kleinere Blende natur-
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gemass weniger Licht durchlasst als eine grossere. Es ergibt sich 
daraus, dass fur Moment-Aufnahmen, wo die Belichtung iiusserst kurz 
ist, mit moglichst grosser Blende gearbeitet werden muss. Nach vor
genommenem Scharfeinstellen schliesst man das Objektiv wieder mit 
seinem Deckel und setzt an die Stelle der Visierscheibe die mit Brom
silber-Gelatine-Platten (wie nachstehend beschrieben) gefiillte Kassette 
in den A pparat ein. 

Zur Erzeugung des Negativs dienen die sogenannten Trocken
platten, das sind Glasplatten, welche mit lichtempfindlicher Bromsilber
Gelatine iiberzogen sind. Diese Platten sind gegen alles weisse Licht 
empfindlich, weshalb das Arbeiten damit in einem Raume zu geschehen 
hat, der entweder nur von rotem oder dunkelgrunem Licht (Dunkel
kammerlampe oder Laterne) erhellt ist. Die mit der Bromsilberemulsion 
iiberzogene Seite der Platte muss so in die Kassette eingelegt werden, 
dass sie nach dem Deckel der Kassette zu liegt. Man erkennt diese 
Seite daran, dass sie im reflektierten Dunkelkammerlicht matt erscheint 
gegenuber der Glasseite, welche Glasglanz zeigt. Vor dem Einlegen 
in die Kassette werden die Platten auf der Schichtseite mit einem Ab
staubpinsel abgestaubt. Da fUr den Reisenden das Mitnehmen einer 
grosseren Zahl von Trockenplatten sehr unbequem ist, hat man sich 
nach einem Ersatz fUr die schweren Glasplatten umgesehen. Allgemein 
ist dafUr die Zelluloidfolie in Gestalt von Rollfilms, oder in Formate 
geschnittenen Blattern, eingefuhrt. Rollfilms werden in extra dafur ein
gerichteten Apparaten, oder in Rollkassetten, welche an jede Kassetten
Camera angepasst werden konnen, verarbeitet. In Formaten ge
schnittene Films werden in den gewohnlichen Plattendoppelkassetten 
verwandt. Die Entwicklung der Films und deren weitere Verarbeitung 
entspricht genau der Trockenplatte, die sonst vorhandenen Unter
schiede sind in den speziellen Gebrauchsanweisungen fur Rollfilm
Cameras und Rollkassette angegeben. Nach dem Einsetzen der mit 
Platten gefullten Kassetten in die Camera wird der Schieber aufge
zogen, dann erfolgt die Belichtung durch Abnahme des Objektivdeckels. 
Von wesentlicher Bedeutung ist die Dauer der Belichtung, indem die
selbe je nach Grosse der Blendenoffnung des Objektives, der Jahres
zeit, der herrschenden Witterung, der Tagesstunde, ferner der Art 
des Aufnahmeobjektes in ziemlich weiten Grenzen schwankt. Am 
besten wiihlt der angehende Amateur als Versuchsobjekt ein Haus und 
hierftir belichte man im Sommer mit kleinster Blendenoffnung zwischen 
8 Uhr vormittags und 6 Uhr nachmittags bei sonnenhellem Wetter 
I Sekunde, bei leicht bewolktem Himmel 2 Sekunden. Uber die Dauer 
der Belichtung fur die verschiedenen Tages- und Jahreszeiten, sowie 

K ••• tte 

Trocken
platten 

Film. 

Belicbtung 



208 Photographie. 

die verschiedenen Blendenoffnungen gibt die im Anhang befindliche 
Belichtungstabelle Auskunft. Dann wird der Objektivdeckel wieder 

Fig. 36. Infallible. 

aufgesetzt, der Kassettenschieber einge
schoben und die Kassette aus dem Appa
rat herausgenommen: Zur Bestimmung 
der Belichtungszeit gewohne man sich 
daran, die Helligkeit der Bilder auf der 
Visierscheibe zu beurteilen_ Ein kleines 
Instrument in Form einer Taschenuhr, 
welches zuverlassig fUr. aIle FaIle die 
richtige Belichtungszeit automatisch angibt, 
ist der Expositionsmesser "Infallible"_ Nach 
der Belichtung folgt die EntwickJung, zu wel
cher wir uns in die von rotem oder griinem 
Licht erhellte Dunkelkammer begeben. 

Entwickeln. 

Zum Entwickeln stellen wir auf einem Tisch zurecht: 
I. eine Mensur mit dem nach V orschrift verdiinnten Entwickler, 
2 . die Entwicklungsschale, 
3. eineSchale mit reinem Wasser, 
4. eine Schale mit Fixierbad. 
Wir entnehmen der Kassette die belichtete Platte, legen sie in 

die Entwickiungsschale und giessen aus der Mensur den Entwickler so 

Fig. 37. 

Glasmensur. 

dariiber, dass sie in einem Gusse bedeckt wird. Durch 
Schaukeln der Schale ist dann dafUr zu sorgen, dass die 
Platte vom Entwickler stets gleichmassig bespiilt wird. 
Nach einer gewissen Zeit erscheinen vom Bilde zunachst 
die hellsten Teiie, bei einer Landschaft z. B. der Himmel, 

Fig. 38. 

Papier-Macheschale. 

Fig. 39' 

Platlenzange. 

und nach und nach kommen dann die dunkleren Partien. Das Ent
wickeln lasst man solange andauern, bis das Bild in der Durchsicht 
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gegen die Lampe erheblich dunkler erscheint, als es im fertigen Zu-
stande sein soli. Wir empfehlen vor allem, sich zum Entwickeln des 
Glycins oder Hydrochinons zu bedienen, da diese beiden Entwickler den 
Vorzug besitzen, sich fehlerhafter Exposition vie! besser als aile anderen 
anzupassen bezw. sich abstimmen zu lassen. Erscheinen die ersten 
Spuren des Bildes in einem dieser Entwickler in ','2-1 Minute, so war 
die Belichtung richtig und man setzt die Entwicklung bis zur notigen 
Dichte fort. Kommt das Bild rascher zum Vorschein, vielleicht sogar 
schon in wenigen Sekunden, so liegt Uberbelichtung vor, man bringe 
dann die Platte so fort aus dem Entwickler, entweder in alten, schon 
mehrmals gebrauchten oder fuge in Ermangelung dessen dem frisch en 
Entwickler auf 100 ccm ca. 20 Tropfen Bromkalilosung zu. Zweck- Bromkali

massig ist es, die Entwicklung stets mit gebrauchtem Entwickler zu IOsung 

beginnen und nach Bedarf frischen zuzufugen bezw. ganz frischen Ent-
wickler zu nehmen. 1m Gegensatze zur Uberbelichtung kann auch zu 
kurze Belichtung - Unterbelichtung - vorkommen. Diese zeigt sich 
dadurch, dass auch nach mehreren Minuten langem Entwickeln das 
Bild nicht oder nur schwach zum Vorschein kommt. In diesem FaIle 
ist nichts zu machen und nur eine neue Aufnahme mit langerer Be· 
lichtungsdauer kann helfen. Wahrend der Entwicklung schGtze man 
die in der Schale befindliche Platte moglichst vor dem Lichte der 
Dunkelkammerlampe durch Aufdecken eines Pappdeckels, indem auch 
dieses Licht bei langerer Einwirkung schadlich wirkt. 

Fixieren. 

Hat das Negativ die notige Dichte erreicht, so spillt man es in 
der mit Wasser gefGllten Schale gut ab und legt es zum Fixieren in 
das Fixierbad; dieses hat den Zweck, die zur Erzeugung des Bildes 
nicht verbrauchten Bromsilberteile zu entfernen und dadurch das Bild 
gegen das Licht haltbar zu machen. Die vollstandige Entfernung des 
Bromsilbers erkennt man daran, dass das Negativ, von der Glasseite 
aus gesehen, keinerlei weissliche Stell en mehr zeigt. Bis zu diesem 
Zeitpunkte darf die Platte kein anderes Licht erhalten als das
jenige der Dunkelkammerlampe. 1st das Bromsilber vollstandig ge· 
lost, so lasst man die Platten noch etwa 5-10 Minuten im Fixier
bade verweilen und legt sie dann in frisches VVasser, urn das Fixier-
natron auszuwassern. Hat man fliessendes Wasser zur Hand, so Auswassern 

ist das Auswassern in einer hal ben Stunde geschehen, andernfalls 
wechselt man es aIle 10 Minuten und zwar 6 Mal, so dass das 
Auswassern eine Stunde dauert. Das Auswassern der Negative ge· 
schieht am zweckmassigsten in den Exzelsior -Platten -Wasserungs-

Hoffschild!. 2. Aufl. 
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gestellen. Nach Ablauf dieser Zeit stellt man das Negativ wm Trocknen 
zur Seite. 

So ungiftig das Fixierbad an und fUr sich ist, 50 sorgfaltig muss 
man sich huten, die geringsten Spuren mit einer Trockenplatte in Be

Fig. 40 . 

Pbtten-Wasserungsgestell "Exzelsior". 

ruhrung zu bringen. ehe 
man zum Fixieren schreitet, 
da Flecken aller Art die not
wendige Folge sind. Man 
betrachte es aus diesem 
Grunde als ein starkes Gift 
und halte Hande etc. peinlich 

Fig. 4 I. 

Trockenstander. 

frei davon_ Auch verwende man die Fixierbad-Schale nie zu anderen, 
Wle zu den Zwecken, wofar sie bestimmt ist. 

2. Der Positiv-Prozess. 

ZubehOr Zum Positiv-Prozessgeurauchen wir das fertige trockene Negativ, 
einen Kopierrahmen, Zelloidin· oder Aristo-Papier, Tonfixirbad, eine 

Schale dafal', die auch zum 
Auswassern dienen kann, 
sowie Kartons zum Aufziehen 
der fertigen Bilder. Das 
Negativ kommt in den Kopier
rahmen, die Schichtseite nach 
oben, darauf ein Blatt Zelloi
dinpapier mit seiner Schicht
seite auf diejenige de5 Nega-

Fig. 42. Kopierrahmen. tivs, dann folgt der Deckel 
und nun schliesst man die 

orbereitung Federn des Kopierrahmens. Dieses Beschicken des Kopienahmens 
kann am Tageslicht erfolgen, indem man sich zwischen das vom FeLster 
einfallende Licht und denselben stellt. Den so vorbereiteten Kopier
rahmen bringt man jetzt ins helle Tageslicht, durch dessen Einwirkung 
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das Positivbild auf dem Papier entsteht. Naeh Ablauf einiger Zeit off net 
man die eine Seite des Kopierrahmen·Deekels und kontrolliert das ent
stehende Bild, indem man die freigewordene Papierseite hoehhebt. Findet 
man das Bild etwas dunkler als es fertig sein soli, so wassert man es je 
5 Minuten lang in dreimal erneuertem Wasser und legt es dann in das 
Tonfixierbad, worin es so lange verbleibt, bis es den gewiinsehten Ton 
erreieht hat. Ein Sehaukeln der Schale ist Tonnxierc" 

nur ab und zu notig und man mu~s dafilr 
Sorge tragen, dass das Bild stels reichlieh 
von dem Tonfixierbade bedeckt ist. Das 
fertig getonte Bild wird nun in reinem Wasser Au.wl .... n 

ausgewasehen, was in fliessendem Wasser 
1/ 2 Stunde, in aile 10 Minuten geweehseltem 
Wasser I Stun de dauert. Die ausgewasser- Fig. 43. Rollenquetscher. 

ten Bilder werden sod ann besehnitten, auf 
einer Glasplatte ilbereinander gelegt, mit dem Rollenquetseher das 
\Vasser ausgedrilekt und in diesem feuchten Zustande auf die Kartor.s 
aufgezogen. Zum Aufziehen dient am besten das Klebemittel "N 0 r i n". Auf.iehen 

Zur Erzielung hoehglanzender Bilder dient eine Satiniermasehine. Auf Salinieren 

Aristopapier kann man aueh hoehglilnzende Bilder erzielen, indem man 
das aus dem letzten Waschwasser kommende Bild auf eine Emailleplatte 
aufquetseht. Naeh dem Troeknen lasst es sieh mit Hochglanz abziehen, 
wird dann besehnitten und aufgezogen. 

Rezepte. 

I. Entwickler. 

H Y d roc hi non: In 200 cern kochendem Wasser I()se man 

40 g SuI fit 

10 " Hydrochinon 

60 Pottasche. 

Ein Teil dieser Losung wird zum Gebrauch mit 5 Teilen Wasser 
verdilnnt. 

G I y z in: In 40 cern kochendem Wasser lOse man 

25 g Sulfit 

10 " Glyzin und fuge in kleinen Partien vorsichtig zu 

50 " Pottasche. 

Von dem sich ergebenden dilnnflilssigen Brei verdilnnt man zum 
Gebrauch I Teil mit IS Teilen Wasser. 
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2. Pixierbad. 

I Teil Wunsches Fixiersalz lase man in 8 Teilen Wasser. 

3. Tonfixierbad. 

In 1000 cern kaltern Wasser lose man 

200 g Fixirnatron 

10 salpetersaures Blei und fiige 

30-50 cern einer Chlorgoldlosung I: 100 zu. 

Dieses Tonfixirbad ist sofort nach dem Ansetzen verwendbar. 

Abschwiicher. 

250 eern Wasser 

25 g Fixiernatron 

5 eern einer Losung von 5 g rotern Blutlaugensalz in 50 cern Wasser. 

Das abzuschwachende Negativ kommt noch nass, oder nachdem 
es in Wasser eingeweicht ist, in diese Lasung und verbleibt unter 
Schaukeln darin, bis es genugend abgeschwacht ist. Dann folgt AU5-
wassern wie nach dem Fixieren. Diese Abschwachelasung ist so lange 
wirksam, wie sie gelb gefarbt ist. Zur Wiederverwendung fugt man 
dann einige cern der roten Blutlaugensalz!osung hfnzu. 

Verstiirker. 

Zu dunn entwickelte Negative lassen sich verstarken. Das sorg
faltig ausgewaschene Negativ kommt nach dem Einweichen in folgende 
Lasung: 

100 ecrn Wasser 

g 

" 

Brornkali 

Kupfervitriol. 

Hierin verbleibt es so lange, bis es durch und durch weiss ge
worden ist. Dann wascht man 5 Minuten lang in frischem Wasser und 
bringt die Platte in gebrauchten Entwickler. Diesen lasst man so lange 
einwirken, bis die Schicht wieder durch und durch schwarz geworden 
ist; diese ganzen Operationen g.eschehen am Tageslichte. Dann folgt 
grundliches Auswaschen, darauf Trocknen. 

Blitzlichtaufnahmen. 
ZuAufnahmen bei mangelndem Tageslicht bedient man sich des 

Magnesiumblitzpul vers, welches am zweckmassigsten und sichersten in 
der dafUr konstruierten "Elektralampe" verbrannt wird. 
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Zu einer soJchen Aufnahme stellt man den Apparat wie gewohn- Vorbereitung 

lich auf, stellt den aufzunehmenden Gegenstand scharf ein und richtet 
den Apparat so weit zur Aufnahme 
fertig vor, dass zur Belichtung nur 
noch ein Abnehmen des Objektiv
deckels erforderlich ist. Das Ab
brennen des Blitzpulvers geschieht 
rechts oder links neben dem Apparat 
und ca. ' /1._3 / 4 Meter li b e r demselben, 
wobei man streng darauf achtet, dass 
das Licht der Blitzlampe nicht in das 
Objektiv scheint. Unmittelbar vor dem 
Abblitzen nimmt man den Deckel des 
Objektivs ab und setzt ihn sofort nach 
erfolgtem Blitzen wieder auf. Uber 
die zur Aufnahme notige Blitzpulver
menge gibt die Broschure "Uber die 
Anwendung des Magnesium - Blitz
lichtes", Verlag Emil Wunsche, 
A.-G., Preis 50 Pt:, genaueste Auskunft. 
Da das Magnesium-Blitzpulver in fertig 
gemischtem Zustande explodierbar ist, 
muss man es VOl' heftigem Stossen, 

Fig_ 44- nElectra" Modell [. 

ebenso wie vor Feuer (Funken vom Streichholz oder der Cigarre) sorg
faltig hliten. Am besten halt man es ungemischt vorratig, in weJchem 
Zustande es ungefahrIich ist. 

Yorsicht 

Beliohtong 

Blitlpn)ver 

lDas Entwickeln del' mit Magnesium-Blitzlicht gemachten Aufnahmen, Entwickeln 

wie auch die sonstige Fertigstellung unterscheidet sich in Nichts yom ge
wohnlichen Negativverfahren. 
Diese Aufnahmen haben eine.n 
ganz besonderen Reiz dadurch, 
dass man in der Lage ist, in 
dem Tageslichte unzuganglichen 
Raumen, bei Familienfesten, 
Maskenballen etc. photogra
phieren zu konnen, woraufman 
sonst verzichten musste. 

Da vielfach gegen die Ver-
wendung von dem explodier

Fig_ 45. 

baren Magnesium-Blitzpulver ein Vorurteil herrscht, sei hier noch die 
Magnesiumlampe "Phonix" empfohlen. Diese einfach und gefahrlos zu 
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handhabende Lampe ist fUr reines Magnesiumpulver, ohne Zusatz von 
chlorsaurem Kali etc. eingerichtet. Die Lampe fasst ca. 10 g Pulver 
und wird dasselbe durch einen Druck auf die Gummibirne durch eine · 
Spiritusflamme getrieben, wo es mit breiter, he1l1euchtender Flamme 
verbrennt. Eine Magnesiumfullung reicht zu vielen Blitzen aus und 
man kann belie big oft hintereinander blitzen. Die Lampe ist ebenfalls 
zum Aufschrauben auf ein Stativ eingerichtet. 

Anhang. 

Das VergrBssern. 

Es kommt oft vor, dass Bilder nach vorhandenen Negativen in 
bezug auf Grosse nicht genugen. In solchen Fallen muss man ZLlI11 

Vergrossern sehreiten. Drei sehr praktische und dabei billige Apparate 
fur diesen Zweck sind Simplex Modell I, II und IH. Modell I reicht 

fUr Platten jeder kleineren Grosse bis 

Vorberri tung 

zur Grosse 9 X 12 und liefert von 9X 12 

Vergrosserungen 18 X 2+. Modell II 
fasst Negative bis 13 X 18 und liefert 
von 13 X 18 Vergrosserungen 2+ X 30 em. 
Modell III ist fur Negative bis zu 61/2 X9 
und liefert Vergrosserungen bis Zll 

13 X 18. Die Vergrosserung erfolgt 
auf sehr einfaehe Weise. In den 
oberen Teil des Apparates kommt 
das Negativ, auf den Bodenschieber 
das Bromsilberpapier oder eine ent
sprechend grosse Platte, wenn e~ sieh 
urn ein Diapositiv handelt. Dieses 
Laden des Apparates geschieht natur-

Belichtung 

Fig. 46. 

"Simplex" Vergrosserungs . Apparat 
Modell I. 

lich beim Lichte der Dunkelkammer-
lampe. Dann wird der Deckel uber dem Negativ geschlossen und man 
begibt sich an das Tageslieht. Die Belichtung erfolgt hier durch Auf
klappen des Deekels uber dem Negativ und dauert im Sommer, an 
sonnenhellen Tagen. gegen Mittag ca. 10-25 Sekunden. Die Belichtung 

Elltwickeln hat stets im Schatten zu erfolgen. In der Dunkelkammer legt man das 
belichtete Bromsilberpapier zuerst einige Minuten in reines Wasser, 
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giesst dies ab und den Entwickler in einem Zuge (iber das Papier. 
Jeder gute Entwickler - Hydrochinon ausgeschlossen - kann zum 
Entwickeln dienen, jedoch muss er dreimal so stark wie fUr Negative 
verdiinnt werden. Man entwickelt, bis das Bild die gewUnschte Dichte 
no c h n i c h t g a n z erreicht hat, zieht dann das Papier erst durch reines 
Wasser, bringt es darauf 5 Minuten in ein lO0f0iges Alaunbad, zieht es Alaunieren 

wieder durch reines Wasser und fixiert dann 10 Minuten lang in einem Fixieren 

sauren Fixierbade. Der Schluss bildet gutes Auswa~sern. fIber die Auswassern 

Behandlung eines Diapositivs brauchen wir nichts weiter zu sagen, da 
es dieselbe ist, wie bei der bereits beschriebenen Erzeugung eines 
Negativs. 

Lektion 63. 

Oesetzeskunde. 
Der -Geschaftsbetrieb eines Drogisten sowie jedes Kaufmanns 

unterliegt zunachst den Bestimmungen des Han del s g e set z b u c h e s 
und der Gewerbeordnung. Auf diese Bestimmungen naher ein· 
zugehen, wurde hier zu weit fUhren; wir wollen uns daher nur mit 
denjenigen gesetzlichen Bestimmungen befassen, die speziell fUr uns 
Drogisten von Bedeutung sind. 

Die wichtigsten Gesetze in diescr Beziehungsind die Kaiser!. 
Verordnung betr. den Verkehr mit Arzneimitteln vom 
22. Okt. 1901 und die Vorschriften (iber den Handel mit 
Giften vom 29. Nov. 1894; teilweise kommen dann noch in Frage: 
das Gesetz vom 14. Mai 1879 betr. den Verkehr mit Nahrungs· 
mitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenstanden; das 
Gesetz vom S. Juli 1887 betr. die Verwendung gesundheits· 
schadlich er Far ben bei H erste lIu ng vorb en a nn ter Ge gen· 
stande; die Verordnung vom 24. Februar 1882 liber das ge· 
werbsmassige Verkaufen und Feilhalten von Petroleum; 
die Bestimmungen liber die Aufbewahrung von feuergefahr· 
lichen Stoffen, liber den Handel mit Spiritus, die Eichordnung, 
die Vollgesetzgebung usw. Einer besonderen ErIaubnis der zu· 
standigen Behorde bedarf der Drogist zum Handel mit Giften, 
Explosivstoffen, Spiritus und Spirituosen und denaturier· 
tern Salz. Der Handel mit denaturiertem Spiritus braucht 
nur der zustandigen Polizei· und SteuerbehOrde angezeigt zu werden. 
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Die beiden erstgenannten Gesetze wollen wir vollstandig, die 
ubrigen nur auszugsweise wiedergeben. 

Verordnung, 
betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln. 

Vom 22. Oktober 1901 und 1. Oktober 1903. 

W i r Wi I h elm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Konig 
von Preussell usw. verordnen im Namen des Reiehs auf Grund der 
Bestimmungen im § 6 Absatz 2 der Gewerbeordnung (Reiehs-Gesetzbl. 
1900 S. 871), was folgt: 

§ 1. Die in dem angeschlo~senen Verzeichnisse A aufgefilhrten 
Zubereitungen durfen, ohne Untersehied, ob sie heilkraftige Stoffe ent· 
halten oder nieht, als Heilmittel (Mittel zur Beseitigung oder Linderung 
von Krankheiten bei Mensehen oder Tieren) ausserhalb der Apotheken 
nieht feilgehalten oder verkauft werden. 

Dieser Bestimmung unterliegen von den bezeiehnetenZubereitungen, 
soweit sie als Heilmittel feilgehalten und verkauft werden, 

a) kosmetisehe Mittel (Mittel zur Reinigung, Pflege oder Farbung 
der Haut, des Haares oder der Mundhohle), Desinfektions· 
mittel und Huhneraugenmittel nul' dann, wenn sie Stofle ent
halten, welche in den Apotheken ohne Anweisung eines 
Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes nieht abgegeben werden 
durfen, kosmetisehe Mittel ausserdem aueh dann, wenn sie 
Kreosot, Phenylsalieylat oder Resorzin enthaltenj 

b) kunstliehe Mineralwasser nur dann, wenn sie in ihrer Zu
sammensetzung natiirliehen Mineralwassern nieht entspreehen 
und zugleieh Antimon, Arsen, Baryum, Chrom, Kupfer, freie 
Salpetersliure, freie Salzsaure oder freie Sehwefelsliure ent
halten. 

Auf Verbandstoffe (Binden, Gazen, Watten und dergleiehen), auf 
Zubereitungen zur Herstellung von Hadern, sowie auf Seifen zum 
ausserliehen Gebrauehe findet die Bestimmung im Absatz 1 nieht An
wendung. 

§ 2. Die in dem angesehlossenen Verzeiehnisse B aufgefuhrten 
Stoffe durfen ausserhalb der Apotheken nieht feilgehalten oder ver· 
kauft werden. 

§ 3. Der Grosshandel unterliegt den vorstehenden Bestimmungen 
nieht. Gleiehes gilt fUr den Verkauf der im Verzeiehnisse B aufge
fiihrten Stoffe an Apotheken oder an solche offentliehe Anstalten, welehe 
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Untersuchungs· oder Lehrzwecken dienen und nicht gleicbzeitig Heil
anstalten sind. 

§ 4. Der Reichskanzler ist ermilcbtigt, . weitere, illl einzelnen be· 
stimmt zu bezeichnende Zubereitungen, Stoffe und Gegenstande von 
dem Feilhalten und Verkaufen ausserhalb der Apotheken auszuschliessen. 

§ s. Die gegenwartige Verordnung tritt mit dem 1. April 19o2 in 
Kraft. Mit demselben Zeitpunkte treten die Verordnungen, betreffend 
den Verkehr mit Arzneimitteln, vom 27. Januar 18go, 31. Dezember 1894. 
25. November 1895 und 19. August 1897 (Reichs-Gesetzbl. IBgo S. 9, 
1895 S. lund 455, 1897 S. 707) ausser Kraft. 

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und 
beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel. 

Gegeben Neues Palais, Potsdam, den :22. Oktober Igor. 

(L. S.) Wilhelm. 

Graf von Posadowsky. 

Verzeichnis A. 

1. Abkochungen und Aufgiisse (de
cocta et infusa); 

2. A tzstifte (styli caustici); 
3. Ausztige in fester oder flussiger 

Form (extracta et tincturae), 
ausgenommen: 

A rnic a tinktur, 
Baldriantinktur, auch 

a th e r i s c h e, 
Be n e dik tin ere sse nz, 
B'enzoetinktur, 
Bischofessenz, 
Eic helk a'ffe eex tra k t, 
Fi ch tenna delextrak t, 
Fleischextrakt, 
Him beere ssig, 
Kaffeeextrakt, 
L a k r i t zen (Siissholzsaft) 

auch mit Anis, 
Malzextrakt, auch mit 

Eisen, Lebertran oder 
Kalk, 

Myrrhentinktur, 
Nelkentinktur, 
Teeextrakt von Bliiten des 

Teestrauches, 
Vanillentinktur, 
W achh olderextr ak t; 

4. Oemenge, trockene von Salzen, 
oder zerkleinerten Substanzen, 
oder von beiden untereinander, 
auch wenn die zur Vermengung 
bestimmten einzt.Inen Bestand
teile gesondert verpackt sind 
(puveres,salia et species mixta), 
sowie Verreibungen jeder Art 
(triturationes) ausgenommen: 

Brausepulver au·sNa
tri u m bikarbona t und 
W einsa u re, auch mit 
Z u c k e r oder a the r i
schen Olen gemischt, 

Eichelkakao, auch mit 
Malz, 
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Hafermehlkakao, 
Riechsalz, 
S alizylstre u pul ve r. 
S a I z e, welche aus nat ii r

lichenMiner alwassern 
bereitet oder den solcher· 
gestalt bereiteten Salzen 
nachgebildet sind, 

Schneeberger Schnupt: 
tab a k mit einem Gehalte 
von hochstens 3 Gewichts
teilen Nieswurzel in 100 

Teilen des Schnupftabaks; 
5. Oemische, fliissige, u. LOsungen 

(mixturae et solutiones) ein· 
schliesslich gemischte Balsame, 
Honigpriiparate und Sirupe, aus· 
genommen: 

A the r wei n g e i s t (Hoff· 
mannstropfen), 

Ameisenspiritus, 
Aromatischer Essig, 
Bleiwasser, mit einemGe-

halte von hochstens zwei 
Gewichtsteilen Bleiessig in 
100 Teilen der Mischung, 

E u k alyptusw ass er, 
Fenchelhonig, 
Fich ten n adelspi ritus 

( Waldwollextrakt), 
Franzbranntwein mit 

Kochsalz, 
Kalkwasser, auch mit 

Leinol, 
K a mpfers p iri tus, 
Karmelitergeist, 
Lebert r an mit at h eri· 

schen C)len, 
Mischungen von A th er· 

weingeist, K am pfer
s p i r it us, S e if ens p i r i· 

tus, Salmiakgeist u. 
S panis c h p fe ffe rtink
t ur, oder von einzelnen 
dieser flinf Fllissigkeiten 
untereinander zum Ge
brauche fUr Tiere, sofern 
die einzelnen Bestandteile 
der Mischungen auf den 
Gefassen, in denen die 
Abgabe erfolgt, angegeben 
werden, 

Obstsafte mit Zucker, 
E s s i g oder F I' u c h t
sa u r en eingekocht, 

Pepsinwein, 
Rosenhonig, auch mit 

Borax, 
Seifenspiritus, 
weisser Sirup; 

6. Kapseln, gefiillte von Leim (Ge
latine) od. Stiirkemehl (capsulae 
gelatinosae et amylaceae rep· 
letae), ausgenommen solche 
Kapseln, welche 

Bra usepul ve r del' unter 
Nr. 4 angegebenen Art, 

Copa'ivabalsam, 
Lebertran, 
Nat rium bikarbo nat, 
Rizinusoloder . 

Weinsaure 
enthalten; 

7. Latwergen (electuaria); 
8. Linimente (Linimenta), ausge

nommen fliichtiges Liniment; 
9. Pastillen (auch Platzchen und 

Zeltchen), Tabletten, Pillen u. 
Korner (pastilli-rotulae et tro
chisci, tabulettae, pilulae et 
granula), ausgenommen: 

aus natiirlichen Mineral-
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wassern oder aus kunst
lichenMin e ralq uellsal· 
zen bereitete Pastillen, 

einfache Molkenpastillen, 
Pfefferm i n zpla t zc hen, 
Salmiakpastillen, auch 

mit Lakritzen und Ge· 
schmackszusatzen, 
welche nicht zu den Stoff en 
des Verzeichnisses B ge
horen, 

Tabletten aus Saechao 
rinl),N a triu.m bikarbo
nat oderBrausepulver, 
auch mit Geschmaek
zusa tzen, welche nieht 
zu den Stoff en des Ver
zeichnisses B gehoten: 

10. Pilaster und Salben (emplastra 
et unguent a), ausgenommen: 

Bleisalbe zum Gebrauche 
fUr Tiere, 

Borsalbe zum Gebrauche 
fur Tiere, 

Cold-Cream, aueh mit Gly
zerin, Lanolin oder Vaselin, 

P e eh p fl as ter,dessenMasse 
lediglich aus Pech, Wachs, 
Terpentin und Fett oder 
einzelnen dieser Stoffe be
steht, 

englisches Pflaster, 
Heft p fla s t er, 
Hufki tt, 
Lippenpomade, 
Pappelpomade, 
Salizyltalg, 
Senfleinen, 
Senfpapier, 
Terpen tinsalbe zum Ge

brauche fur Tiere, 
Zinksalbe zum Gebrauehe 

fUr Tiere; 

II. Suppositorien (suppositoria) in 
jeder Form (Kugeln, Stabchen, 
Zapfehen oder derg1.) sowie 
Wundstabchen (cereoli). 

Verzeichnis B. 

Bei den mit * versehenen Stoff en sind auch die Abkommlinge der be· 
treffenden Stoffe sowie die Salze der Stoffe und ihrer Abkommlinge 

inbegriffen. 

* Acetanilidum. 
Acida chloracetiea. 
Acidum benzolcum e resina subli-

matum. 
Acidum camphoricum. 
- cathartinicum. 
- cinnamylieum. 
- ehrysophanicum. 
- hydrobromicum. 

* Antifebrin. 
Die Chloressigsaure~. 
Aus dem Harze sublimierte Ben-

zoesaure. 
Kampfersaure. 
Kathartinsaure. 
Zimtsaure. 
Chrysophansaure. 
Bromwasserstoffsaure. 

I) Saccharintabletten ebenso wie Saccharin sind jetzt ebenfalls verboten. 
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Acidum hydrocyanicum. 
*- lacticum. 
*- osmicum. 
- sclerotinicum. 

*- sozojodolicum. 
- succinicum. 

*- sulfocarbolicum. 
*- valerianicum. 
* Aconitinum. 
Actolum. 
Adonidinum. 
Aether bromatus. 
- chloratus. 
Aether jodatus. 
Aethyleni praparata. 
Aethylidenum bichloratum. 
Agaricinum. 
Airolum. 
Aluminium acetico-tartaricum. 
Ammonium chloratum ferratum. 
Amylenum hydratum. 
Amylium nitrosum. 
Anthrarobinum. 

* Apomorphinum. 
Aqua Amygdalarum amararum. 
- Lauro-cerasi. 
- Opii. 
- vulneraria spiritllosa. 

* Arecolinum. 
Argentaminum. 
Argentolum. 
Argoninum: 
Aristolum. 
Arsenium jodatum. 

* Atropinum. 
Betolum. 
Bismutum bromatum. 
- oxyjodatum. 
- subgallicum (Dermatolum). 

-- subsalicylicllm. 

Cyanwasserstoffsaure (Blausaure). 
*Milchsaure. 
*Osmiumstture. 
Sklerotinstture. 

*Sozojodolsiiure. 
Bernsteinstture. 

*Sulfophenolstture. 
*Baldriansiiure. 
*Akonitin. 
Aktol. 
Adonidin. 
Athylbromid. 
Atylchlorid. 
Atyljodid. 
Die Athylenpraparate. 
Zweifachchiorttthyliden. 
Agaricin. 
Airol. 
Essigweinsaures Aluminium. 
Eisensalmiak. 
Amylenhydrat. 
Amylnitrit. 
Anthrarobin. 

* Apomorphin. 
Bittermandelwasser. 
Kirschlorbeerwasser. 
Opiumwasser. 
Weisse Arquebusade. 

*Arekolin. 
Argentamin. 
Argentol. 
Argonin. 
Aristol. 
Jodarsen. 

*Atropin. 
Betol. 
Wismutbromid. 
Wismutoxyjodid. 
Basisches Wismutgallat (Der

matol). 
Basisches Wismutsalicylat. 



Bismutum tannicum. 
Blatta oriental is. 
Bromalum hydra tum. 
Bromoformium. 

*Brucinum. 
Bulbus Scillae siccatus. 
Butylchloralum hydratum. 
Camphora monobromata. 
Cannabinonum. 
Cannabinum tannicum. 
Cantharides. 
Cantharidinum. 
Cardolum. 
Castoreum canadense. 
- sibiricum. 
Cerium oxalicum. 

*Chinidinum. 
"Chininum. 
Chino"idinum. 
Chloralum formamidatum. 
- hydratum. 
Chloroformium. 
Chrysarobinum. 

*Cinchonidinum. 
Cinchoninum. 

*Coca"inum. 
*Coffelnllm. 
Colchicinum. 

*Coniinum. 
Convallamarinum. 
Convallarinum. 
Cortex Chinae. 
- Condurango. 
- Granati. 
- Mezerei'. 
totoinum. 
Cubebae. 
Cuprum aluminatum. 
- salicylicum. 
Curare. 

*Curarinum. 

Gesetzeskunde. 

Wismuttannat. 
Orientalische Schabe. 
Bromalhydrat. 
Bromuform. 

*Brucin. 
Getrocknete Meerzwiebel. 
Butylchloralhydrat. 
Einfach·Bromkampfer. 
Kannabinon. 
Kannabintannat. 
Spanische Fliegen. 
Kantharidin. 
Kardol. 
Kanadisches Bibergeil. 
Sibirisches Bibergeil. 
Ceriumoxalat. 

*Chinidin. 
*Chinin. 

Chino"idin. 
Chloralformamid. 
Chloralhydrat. 
Chloroform. 
Chrysaborin. 

*Cinchonidin. 
Cinchonin. 

*Cocaln. 
*Koffeln. 
Kolchicin. 

*Koniin. 
Kon vallamarin. 
Konvallarin. 
Chinarinde. 
Condurangorinde. 
Granatrinde. 
Seidelbastrinde. 
Kotoin. 
Kubeben. 
KlIpferalaun. 
Kupfersalicylat. 
Kurare. 

*Kurarin. 
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Delphillinum. 
*Digitalinum. 
*Digitoxinum. 
*Duboisinum. 
*Emetinum. 
'i<Eucainum. 

Euphorbium. 
Europhenum. 
Fel tauri depuratum siccum. 
Ferratinum. 
Ferrum arsenicicum. 
- arsenicosum. 
- carboni cum saccharatum. 
- citricum ammoniatl1m. 
- jodatum saccharatum. 
- oxydatl1m dialysatum. 
- oxydatum saccharatum. 
- peptonatum. 
- reductum. 

Gesetzeskunde. 

Delphinin. 
*Digitalin. 
*Digitoxin. 
*Duboisin. 
*Emetin. 
~Eukain. 

Euphorbium. 
Europhen. 
Gereinigte trockne OchsengaUe. 
Ferratil1. 
Arsensaures Eisen. 
Arsenigsaures Eisen. 
Zuckerhaltiges Ferrokarbonat. 
Ferri·Ammoniumcitrat. 
Zuckerhaltiges Eisenjodur. 
Dialysiertes Eisenoxyd. 
Eisenzucker. 
Eisenpeptonat. 

- sulfuricum oxydatum ammoni-
Reduziertes Eisen. 
Ferri·Ammoniumsulfat. 

atum. 
- sulfuricum siccum. 
Flores Cinae. 
- Koso. 
Folia Belladonnae. 
- Bucco. 
- Cocae. 
- Digitalis. 
- Jaborandi. 
- Rhois toxicodendri. 
- Stramonii. 
Fructus Papaveris immaturi. 
Fungus laricis. 
Galbanum. 

otGuajacolum. 
Hamamelis virginica. 
Haemalbuminium. 
Herba Aconiti. 
- Adonidis. 
- Cannabis indicae. 
- Cicutae virosae. 

Getrocknetes Ferrosulfat. 
Zittwersamen. 
Kosobluten. 
Belladonnablatter. 
Buccoblatter. 
Cocablatter. 
Fingerhutblatter. 
J aborandiblatter. 
Giftsumach blatter. 
Stechapfelblatter. 
Unreife Mohnkopfe. 
Larchenschwamm. 
Galbanum. 

*GuajakoI. 
Hamamelis. 
Ham albumin. 
Akonitkraut. 
Adoniskraut. 
Indischer Hanf. 
WasserschierIing. 
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Herba Conii. 
- Gratiolae. 
- Hyoscyami. 
- Lobeliae. 

*Homatropinum. 
Hydrargyrum aceticum. 
- bijodatum. 
- bromatum. 
- chloratum. 
- cyanatum. 
- formamidatum. 
- jodatum. 
- olelnicum. 
- oxydatum via humida paratum. 
- peptonatum. 
- praecipitatum album. 
- salicylicum. 
- tannicum oxydulatum. 

*Hydrastininum. 
*Hyoscyaminum. 

Itrolum. 
Jodoformium. 
Jodolum. 
Kalrinum. 
Kalrolinum. 
Kalium jodatum. 
Kamala. 
Kosinum. 
Kreosotum (e ligno paratum). 
Lactopheninum. 
Lactucarium. 
Larginum. 
Lithium benzoicum. 
-- salicylicum. 
Losophanum. 
Magnesium citricum effervescens. 
- salicylicum. 
Manna. 
Methylenum bichloratum. 
Methylsulfonalum (Trionalum). 
Ml1scarinl1m. 

Schierling. 
Gottesgnadenkraut. 
Bilsenkraut. 
Lobelienkraut. 

*Homatropin. 
Quecksilberazetat. 
Quecksilberjodid. 
Quecksilberbromur. 
Quecksilberchlorur (Kalomel). 
Quecksilbercyanid. 
Quecksilberformamid. 
Quecksilberjodur. 
Olsaures Ql1ecksilber. 
Gelbes Quecksilberoxyd. 
Quecksilberpeptonat. 
\Veisser Quecksilberprazipitat. 
Quecksilbersalicylat. 
Quecksilbertannat. 

*Hydrastinin. 
*Hyoscyamin. 
Itrol. 
Jodoform. 
Jodol. 
Kairin. 
Kairolin. 
Kaliumjodid. 
Kamala. 
Kosin. 
Holzkreosot. 
Laktophenin. 
GiftIattichsaft. 
Largin. 
Lithiumbenzoat. 
Lithiumsalicylat. 
Losophan. 
Brausemagnesia. 
Magnesiumsalicylat. 
Manna. 
Methylenbichlorid. 
Methylsulfonal (Triona!). 
Ml1scarin. 
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Natrium aethylatum. 
- benzolcum. 
- jodatum. 
- pyrophosphoricum ferratum. 
- salicylicum. 
- santoninicum. 
- tannicum. 

*Nosophenum. 
Oleum Chamomillae aethereum. 
- Crotonis. 
- Cubebarum. 
.- Matico. 
- Sabinae. 
- Santali. 
- Sinapis. 
- Valerianae. 
Opium, ejus alcaloida eorumque 

salia et derivata eorumque 
salia. (Codelnum, Herolnum, 
Morphinum, Narcelnum, Nar
cotinum, Peroninum, Theba
Inumet alia.) 

*Orexinum. 
*Orthoformium. 
Paracotolnum. 
Paraldehydum. 
Pasta Guarana. 

*Pelletierinum. 
*Phenacetinum. 
*Phenocollum. 
*Phenylum salicylicum (Salolum). 
*Physostigminum (Eserinum). 
Picrotoxinum. 

*Pilocarpinum. 
*Piperazinum. 
Plumbum jodatum. 
- tannicum .. 
Podophyllinum. 
Praeparata organotherapeutica. 
Propylaminum. 
Protargo)um. 

Natriumltthylat. 
Natriumbenzoat. 
Natriumjodid. 
Natrium-Ferripyrophosphat. 
N atriumsalicylat. 
Santoninsaures Natrium. 
N atriumtannat. 

*Nosophen. 
Atherisches Kamillenol. 
Krotonol. 
Kubebenol. 
Maticool. 
Sadebaumol. 
Sandelol. 
SenfOl. 
Baldrianol. 
Opium, dessen Alkaloide, deren 

Salze u. Abkommlinge, sowie 
deren Sa)ze. (Kodeln, HeroIn, 
Morphin, Narceln, Narcotin, 
Peronin, Thebaln und andere.) 

*Orexin. 
*Orthoform. 
Parakotoln. 
Paraldehyd. 
Guarana. 

*Pelletierin. 
*Phenacetin. 
*Phenokoll. 
*Phenylsalicylat (Salol). 
"'Physostigmin (Eserin). 
Pikrotoxin. 

*Pilokarpin. 
*Piperazin. 
Bleijodid. 
Bleitannat. 
Podophyllin. 
Therapeutische Organprltparate. 
Propylamin. 
Protargol. 
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*Pyrazolonum phenyldimethylicum 
(Antipyrinum). 

Radix Belladonnae. 
- Colombo. 
- Gelsemii. 
-- Ipecacuanhae. 

RheL 
- Sarsaparillae. 
- Senegae. 
Resina Jalapae. 
- Scammoniae. 
Resorcinum purum. 
Rhizoma Filicis. 
- Hydrastis. 
- Veratri. 
Salia glycerophosphorica. 
Salophenum. 
Santoninum. 

*Scopolaminum. 
Secale cornutum. 
Semen calabar. 
- Co1chici. 
- Hyoscyami. 
- St. Ignatii. 
- Stramonii. 
- Strophanthi. 
- Strychni. 
Sera therapeutica, liquida et sicca, 

et eorum praeparata ad usum 
humanum. 

*SparteInum. 
Stipites Dulcamarae. 

*Strychninum. 
*Sulfonalum. 
Sulfur jodatum. 
Summitates Sabinae. 
Tannalbinum. 
Tannigenum. 
Tannoformium. 
Tartarus stibiatus. 
Terpinum hydratum. 

Hoffschildt. 2. Aufl. 

*Phenyldimethylpyrazolon (Anti-
pyrin). 

Belladonnawurzel. 
Colombowurzel. 
Gelsemiumwurzel. 
Brechwurzel. 
Rhabarber. 
Sarsaparille. 
Senega wurzel. 
Jalapenharz. 
Scammoniaharz. 
Reines Resorcin. 
Farnwurzel. 
Hydrastisrhizom. 
Weisse Nieswurzel. 
Glyzerinphosphorsaure Salze. 
Salophen. 
Santonin. 

*Skopolamin. 
Mutterkorn. 
Kalabarbohne. 
Zeitlosensamen. 
Bilsenkrautsamen. 
Sankt· Ignatiusbohne. 
Stechapfelsamen. 
Strophantussamen. 
Brechnuss. 
Fliissige und trockene Heilsera 

sowie deren Priiparate zum 
Gebrauche fiir Menschen. 

*Spartein. 
Bittersussstengei. 

*Strychnin. 
"'SulfonaI. 
Jodschwefel. 
Sadebaumspitzen. 
Tannalbin. 
Tannigen. 
Tannoform. 
Brechweinstein. 
Terpinhydrat. 
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Tetronalum. 
*Thallinum. 
*Theobrominum. 
Thioformium. 

*Tropacocalnum. 
Tubera Aconiti. 
- Jalapae. 
Tuberculinum. 
Tuberculocidinum. 

·Urethanum. 
*U rotropinum. 
Vasogenum et ejus praeparata. 

*Veratrinum. 
Xeroformium. 

*y ohimbinum. 
Zincum aceticum. 
- chloratum purum. 
- cyanatum. 
- permanganicum. 
- salicylicum. 
- sulfoichthyolicum. 
- sulfuricum purum. 

Tetronal. 
*Thallin. 
*Theobromin. 
Thioform. 

*Tropacocaln. 
Akonitknollen. 
Jalapenwurzel. 
Tuberkulin. 
Tuberkulocidin. 

*Urethan. 
*Urotropin. 
Vasogen und dessen Praparate. 

*Veratrin. 
Xeroform. 

*Yohimbim. 
Zinkazetat. 
Reines Zinkchlorid. 
Zinkzyanid. 
Zinkpermanganat. 
Zinksalicylat. 
Ichthyolsulforsaures Zink. 
Reines Zinksulfat. 

Vorschriften fiber den Handel mit Oiften 1). 
Beschlusse des Bundesrats vom 29. November 1894, 17. Mai 1901 

und 1. Februar 1906. 

§ I. Der gewerbsmassige Han del mit Gift en unterliegt den 
Bestimmungen der §§ 2 bis 18. 

Ais Gi ft e im Sinne dieser Bestimmungen gelten die in Anlage I 
aufgefuhrten Drogen, chemischen Praparate und Zubereitungen. 

Aufbewabrung der Clifte. 
§ 2. V 0 r rat e von Gift e n mussen ubersichtlich geordnet, von 

anderen Waren getrennt und durfen weder uber noch unmittelbar neben 
Nahrungs· oder Genussmitteln au fb e wah r t werden. 

§ 3. Vorrate von Giften, mit Ausnahme der auf abgeschlossenen 
Giftboden verwahrten giftigen Pflanzen und Pflanzenteile (Wurzeln, 

1) Ausfiihrliches hieruber siehe in U r ban, Betriebsvorschriften fur 
Drogen. und Gifthandlungen in Preuss en. (Berlin 1906, Verlag von Julius 
Springer.) 
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Krauter usw.) mussen sich in dichten, festen Gefassen befinden, 
welche mit festen gut schliessenden Deckeln oder Stopseln ver
sehen sind. 

In Schiebladen durfen Farben, sowie die ubrigen in den Ab
teilungen 2 und 3 der Anlage I aufgefuhrten festen, an der Luft nicht 
zerfliessenden oder verdunstenden Stoffe aufbewahrt werden, sofern 
die Schiebladen mit Deckeln versehen, von festen Fullungen um
geben und so beschaffen sind, dass ein Verschutten oder Verstauben 
des Inhalts ausgeschlossen ist. 

Ausserhalb der Vorratsgefasse darfGift, unbeschadet der 
Ausnahmebestimmung im Absatz I, sich nicht befinden. 

§ 4- Die Vorratsgefasse mussen mit der Aufschrift "Gift", 
sowie mit der Angabe des Inhalts unter Anwendung der in der An
lage I enthaltenen Namen, ausser denen nur noch die Anbringung der 
ortsublichen Namen in kleinerer Schrift gestattet ist, und zwar, bei 
Giften der Abteilung I in weisser Schrift auf schwarzem 
Grunde, bei Giften der Abteilungen 2 und 3 in roter Schrift auf 
wei sse m G run de, deutlich und dauerhaft bezeichnet sein. Vorrats
gefasse fur Mineralsauren, Laugen, Brom und Jod durfen 
mittelst Radier- oder Atzverfahrens hergestellte Aufschriften auf weissem 
Grunde haben. 

Diese Bestimmung findet auf Vorratsgefasse in soIchen Raumen, 
welche lediglich dem Grosshandel dienen, nicht Anwendung, sofern 
in anderer Weise fur eine, Verwechselungen ausschliessende Kenn
zeichnung gesorgt ist. Werden jedoch aus derartigen Raumen auch 
die fur eine E in z e 1 v e r k auf sst a t t e des Geschaftsinhabers be
~timmten Vorrate entnommen, so mussen, abgesehen von der im Ge
schafte sonst ublichen Kennzeichnung, die Gefasse nach Vorschrift des 
Absatzes I bezeichnet sein. 

§ 5. Die in Abteilung I der Anlage I genannten Gifte mussen in 
einem besonderen, von allen Seiten durch feste Wande umschlossenen 
Raume (G i ft k a m mer) aufbewahrt werden, in welchern andere Waren 
als Gifte sich nicht befinden. Dient als Giftkammer ein holzerner Ver
schlag, so darf derselbe nur in einem yom Verkaufsraume getrennten 
Teile des Warenlagers angebracht sein. 

Die Gift k am mer muss fur die darin vorzunehmenden Arbeiten 
ausreichend durch Tageslicht erhellt und auf der Aussenseite der Tur 
mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift "Gift" versehen sein. 

Die Giftkammer darf nur dem Geschaftsinhaber und dessen Be
auftragten zuganglich und muss ausser der Zeit des Gebrauchs ve r
schlossen sein. 

IS' 
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§ 6. Innerhalb der Giftkammer mussen die Gifte der Abteilung I 

in einem verschlossenen Bebaltnisse (G i ft s e h rank) aufbewabrt werden. 
Der Giftscbrank muss auf der Aussenseite der Tur mit der deut

lichen und dauerbaften Aufschrift "Gift" versehen sein. 
Bei dem Giftschranke muss sich ein Tis c h oder eine Tischplatte 

zum Abwiegen der Gifte befinden. 

G r 0 sse reV 0 r r a. t e von einzelnen Giften der Abteilung I durfen 
ausserhalb des Giftschrankes aufbewahrt werden, sofern sie sicb in ver
schlossenen Gefassen befinden. 

§ 7. Pbosphor und mit solchem hergestellte Zubereitungen 
mussen ausserhalb des Giftschrankes, sei es innerhalb oder ausserhalb 
der Giftkammer, unter Verschluss an einem frostfreien Orte in einem 
feuerfesten Beh1l.ltnisse und zwar gelber (weisser) Phosphor unter 
Wasser aufbewahrt werden. Ausgenommen sind Phosphorpillen; 
auf diese find en die Bestimmungen der §§ 5 und 6 Anwendung. 

Kalium und Natrium sind unterVerscbluss, wasser-undfeuer
sieher und mit einem sauerstoffreien Korper (Paraffinol, Steinol oder 
dergleiehen) umgeben, aufzubewahren. 

§ 8. Zum ausschliesslichen Gebrauch fur die Gifte der Abteilung 1 

und zum ausschliessliehen Gebrauch fur die Gifte der Abteilungen 2 

und 3 sind besondere Gerlite (Wagen, MOrser, LOffel und dergl.) 
zu verwenden, welche mit der deutliehen und dauerhaften Aufscbrift 
"Gift" in den dem § 4 Absatz I entsprechenden Farben versehen sind. 
In jedem zur Aufbewabrung von giftigen Farben dienenden Beh~Uter 
muss sich ein besonderer L 0 ff e I befinden. Die Gerate durfen zu 
anderen Zweeken nicbt gebraucht werden und sind mit Ausnabme der 
Loffel fur giftige Farben stets rein zu halten. Die Gerate fur die im 
Giftschrank befindlicben Gifte sind in diesem aufzubewahren. Auf G e
wi c h t e finden diese Vorsebriften nicht Anwendung. 

Der Verwendung be son d ere r W a go e n bedarf es nicht, wenn 
grOssere Mengen von Giften unmittelbar in den Vorrats- oder Abgabe
gefiissen gewogen werden. 

§ 9. Hinsicbtlich der Aufbewabrung von Giften in den 
A pot be ken greifen nachfolgende Abweiehungen von den Bestim
mungen der §§ 4, 5 und 8 Platz: 

(zu § 4.) Die Bestimmungen im § 4 gelten fur Apotbeken nur in
soweit, als sie sieh auf die Gefasse fur Mineralsauren, La ugen, 
B rom und J 0 d bezieben. 1m ubrigen bewendet es hinsichtlich der 
Bezeiehnung der Gefasse bei den hieruber ergangenen besonderen An
ordnungen. 
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(zu § 5.) Die Gift k am mer darf, falls sie in einem Vorrats
raume eingerichtet wird, auch durch einen Lattenverschlag herge
stellt werden. Kleinere Vorriite von Giften der Abteilung I dUrfen in 
einem besonderen, verschlossenen und mit der deutlichen und dauer
hatten Aufschrift "Gift" oder "Venena" oder "Tabula B" versehenen 
Behiiltnisse im Verkaufsraume oder in einem geeigneten Neben
raume aufbewahrt werden. 1st der Bedarf an Gift so gering, dass der 
gesamte Vorrat in dieser Weise verwahrt werden kann, so besteht 
eine Verpflichtung zur Einrichtung einer besonderen Giftkammer nicht. 

(zu § 8.) Fur die im vorstehenden A bsatz bezeichneten kleineren 
Vorrate von Giften der Abteilung I sind besondere Geriite zu ver
wenden und in dem fur diese bestimmten Behaltnisse zu verwahren. 
Fur die in den Abteilungen 2 und 3 bezeichneten Gifte, ausgenommen 
Morphin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, sind besondere Ge
fasse nicht erforderlich. 

Abgabe der Oifte. 

§ 10. Gifte durfen nur von dem Geschaftsinhaber oder den 
von ihm hiermit Beauftragten abgegeben werden. 

§ II. Uber die A b gab e der Gifte der Abteilungen lund 2 sind 
in einem mit fortlaufenden Seitenzahlen versehenen, gemass Anlage II 
eingerichteten Gift b u c he die daselbst vorgesehenen Eintragungen zu 
bewirken. Die Eintragungen miissen sogleich nach Verabfolgung der 
Waren von dem Verabfolgenden selbst, und zwar immer in unmittel
barem Anschluss an die nachst vorhergehende Eintragung ausgefiihrt 
werden. Das Giftbuch ist zehn Jahre lang nach der letzten Eintragung 
aufzubewahren. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden nicht Anwendung auf die 
Abgabe der Gifte, welche von Grosshandlern an Wiederver
k a u fer, an technische Gewerbetreibende oder an staatliche Unter
suchungs- oder Lehranstalten abgegeben werden, sofern uber die Ab
gabe dergestalt Buch gefiihrt wird, dass der Verbleib der Gitte nach
gewiesen werden kann. 

§ 12. Gift darf nur an solche Personen abgegeben werden, welche 
als zuverlassig bekannt sind und das Gift zu einem erlaubten 
gewerblichen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen oder 
k ii n s tie r i s c hen Z we c k e benutzen wollen. Sofern der Abgebende 
von dem Vorhandensein dieser Voraussetzungen sichere Kenntnis nicht 
hat, darf er Gift nur gegen Erlaubnisschein abgeben. 

Die E r I a u b n iss c h e i n e werden von der Ortspolizeibehorde 
nach Prufung der Sachlage gem ass Anlage III ausgestellt. Dieselben 
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werden in der Regel nur fur eine bestimmte Menge, ausnahmsweise 
auch fUr den Bezug einzelner Gifte wiihrend eines ein Jahr nicht uber
steigenden Zeitraumes gegeben. Der Erlaubnisschein verliert mit dem 
Ablaufe des vierzehnten Tages nach dem Ausstellungstage seine Gultig
keit, sofern auf demselben etwas anderes nicht vermerkt ist. 

An Kinder unter vierzehn Jahren durfen Gifte nicht aus
gehiindigt werden. 

§ 13. Die in Abteilung I und 2 verzeichneten Gifte durfen nur 
gegen schriftliche Empfangsbescheinigung (G i ft s c h e i nj des Erwerbers 
verabfolgt werden. Wird das Gift durch einen Beauftragten ab
geholt, so hat der Abgebende (§ 10) auch von dies em sich den Empfang 
bescheinigen zu lassen. 

Die Bescheinigungen sind nach dem in Anlage IV vorgeschriebenen 
Muster auszustellen, mit den entsprechenden Nummern des Giftbuchs 
zu versehen und zehn Jahre lang aufzubewahren. 

Die Landesregierungen konnen bestimmen, dass die Empfangs
bestiitigung desjenigen, welchem das Gift ausgehiindigt wird, in einer 
Spalte des Giftbuchs abgegeben werden darf. 

1m FaIle des § II Absatz 2 ist die Ausstellung eines Giftscheines 
nicht erforderlich. 

§ 14. Gifte mussen in dichten, festen und gut ver
schlossenen Gefiissen abgegeben werden; jedoch genugen fUr 
feste, an der Luft nicht zerfliessende oder verdunstende Gifte der Ab
teilungen 2 und 3 dauerhafte Umhullungen jeder Art, sofern durch die
selben ein Verschutten oder Verstiiuben des Inhalts ausgeschlossen wird. 

Die Gefiisse oder die an ihre Stelle tretenden Umhullungen 
mussen mit der im § 4 Absatz I angegebenen Aufschrift und In
haltsangabe sowie mit dem Namen des abgebenden .Ge
s c h ii ft e s versehen sein. Bei festen, an der Luft nicht zerfliessenden 
oder verdunstenden Giften der Abteilung 3 darf an Stelle des W ortes 
Gift die Aufschrift "Vorsicht" verwendet werden. 

Bei der Abgabe an Wiederverkiiufer, technische Gewerbe
treibende und staatliche Untersuchungs- oder Lehranstalten genugt in
dessen jede andere, Verwechselungen ausschliessende Aufschrift und 
Inhaltsangabe; auch brauchen die Gefiisse oder die an ihre Stelle 
tretenden UmhiiUungen nicht mit dem Namen des abgebenden Ge
schiifts versehen zu sein. 

§ IS. Es ist verboten, Gifte in Trink- oder Kochgefiissen 
oder in solchen Flaschen oder Kriigen abzugeben, deren Form 
oder Bezeichnung die Gefahr einer Verwechselung des Inhalts mit 
Nahrungs- oder Genussmitteln herbeizufiihren geeignet ist. 
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§ 16. Auf die Abgabe von Giften als Heilmittel in den 
A pot h eke n finden die Vorschriften der §§ II bis 14 nicht Anwendung. 

Besondere Vorschriften iiber Farben. 
§ 17. Auf gebrauchsfertige 01-, Harz- oder Lackfarben, 

soweit sie nicht Arsenfarben sind, finden die Vorschriften der §§ 2 

bis 14 nicht Anwendung. Das Gleiche gilt fUr andere giftige Far ben, 
welche in Form von Stiften, Pasten oder Steinen oder in 
geschlossenen Tub e n zum unmittelbaren Gebrauch fertig gestellt sind, 
sofern auf jedem einzelnen Stuck oder auf dessen Umhullung entweder 
das Wort "Gift" beziehungsweise "Vorsicht" und der Name der Farbe 
oder eine das darin enthaltene Gift erkennbar machende Bezeichnung 
deutlich angebracht ist. 

U ngeziefermittel. 
§ 18. Bei der Abgabe der unter Verwendung von Gift herge

stellten Mittel gegen schadliche Tiere (sogenannte Ungeziefermittel) 
ist jeder Packung eine Belehrung uber die mit einem unvorsichtigen 
Gebrauche verknupften Gefahren beizufugen. Der W ortlaut der Be
lehrung kann von der zustandigen Behorde vorgeschrieben werden. 

Arsenhaltiges Fliegenpapier darf nur mit einer Abkochung 
von Quassiaholz oder Losung von Quassiaextrakt zubereitet, in vier
eckigen Blattern von 12: 12 em, deren jedes nicht mehr als 0,01 g 
arsenige Saure enthaIt und auf beiden Seiten mit drei Kreuzen, der 
Abbildung eines Totenkopfes und der Aufschrift· " Gift" in schwarzer 
Farbe deutlich und dauerhatt versehen ist, feilgehalten oder abgegeben 
werden. Die Abgabe darf nur in einem dichten Umschlage erfolgen, 
auf welchem in schwarzer Farbe deutlich und dauerhaft die Inschriften 
"Gift" und "Arsenhaltiges Fliegenpapier" und im Kleinhandel ausserdem 
der Name des abgebenden Geschafts angebracht ist. 

Andere arsenhaltige Ungeziefermittel dlirfen nur mit 
einer in Wasser leicht loslichen grunen Farbe vermischt feilgehalten 
oder abgegeben werden; sie durfen nur gegen Erlaubnisschein (§ 12) 

verabfolgt werden. 
Strychninhaltige Ungeziefermittel durfen nur in Form 

von vergiftetem Getreide, welches in tausend Gewichtsteilen hochstens 
funf Gewichtsteile salpetersaures Strychnin enthalt und dauerhaft dunke1-
rot gefiirbt ist, feilgehalten oder abgegeben werden. 

Vorstehende Beschriinkungen konnen zeitweilig ausser Wirksam· 
keit gesetzt werden, wenn und soweit es sich darum handelt, tinter 
polizeilicher Aufsicht ausserordentliche Massnahmen zur Vertilgung von 
schiidlichen Tieren, z. B. Feldmausen, zu treffen. 
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Gewerbebetrieb der Kammerjiiger. 

§ 19. Personen, we1che gewerbsmassig schadliche Tiere vertilgen 
(Kammerjager) mussen ihre Vorrate von Giften und gifthaltigen Un
geziefermitteln unter Beachtung der Vorschriften in den §§ 2, 3, 4, 7 
und, soweit sie die Vorrate nicht bei Ausubung ihres Gewerbes mit 
sich fuhren, in verschlossenen Raumen, welche nur ihnen und ihren 
Beauftragten zuganglich sind, aufbewahren. Sie durfen die Gifte und 
die Mittel an andere nicht uberlassen. 

§ 20. Die Bestimmungen der §§ 4 und 6 uber die Bezeichnung 
der Vorratsgeflisse und die Behaltnisse und Gerate innerhalb der Gift
kammer finden auf Neuanschaffungen und Neueinrichtungen sofort, im 
ubrigen yom ... ten ...... IBg ... ab Anwendung. 

Fur Gewerbebetriebe, we1che bereits vor Erlass dieser Verordnung 
bestanden haben, konnen Ausnahmen vor den Vorschriften des § 5 bis 
zum . . . ten . . . . . . IBg . . nachgelassen werden. 

Verzeichnis der Gifte. 

Abteilung I. 

Akonitin, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen. 

A r sen, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, auch A r sen
farben. 

At r 0 pin, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen. 

Bruein, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen. 

Cur are und dessen Praparate. 
Cy anw asserstoffsa ure (Blau

saure), Cyankalium, die sonsti
gen cyanwasserstoffsauren 
Salze und deren Losungen, mit 
Ausnahme des Berliner Blau 
(Eisencyanur) und des ge1ben 
Blutlaugensalzes (Kalium eisen
cyanur). 

D at uri n, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen. 

Digitalin, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen. 

Em e tin, dessen Verbindungen und 
Z u bereitungen. 

Erythrophlein, dessen Verbin
dungen und Zubereitungen. 

Fluorwasserstoffsaure (Fluss
saure). 

Homatropin, dessen Verbin
dungen und Zubereitungen. 

H y 0 sci n (Duboisin), dessen Ver
bindungen und Zubereitungen. 

H y 0 s c yam i n (Duboisin), dessen 
Verbindungen u.Zubereitung~n. 

Kantharidin, "dessen Verbin
dungen und Zubereitungen. 

K 0 I chi c in, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen. 

K 0 n i in, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen. 

Nikotin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen. 

Nitro g ly zer inlos un gen. 
Ph 0 s P h 0 r (auch roter, sofern er 
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gel ben Phosphor enthalt) und 
die damit bereiteten Mittel zum 
Vertilgen von Ungeziefer. 

P hy s ostig min, dessen Verbin
dungen und Zubereitungen. 

Pi k roto xin. 
Quecksilber-Prapara te, auch 

Farben ausser Quecksilber. 
chloriir (Kalomel) und Schwefel
quecksilber (Zinnober). 

Salzsiiure, arsenhaltige'). 
SchwefeIsiiure, arsenhaltige'). 

Skopolamin, dessen Verbin
dungen und Zubereitungen. 

S t r 0 p han tin. 
S tryc hnin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, mit Aus
nahme von strychninhaltigem 
Getreide. 

Uransalze, losliche, auch Uran
farben. 

V era t r in, dessen V erbin dungen 
Lnd Zubereitungen. 

Abteilung 2. 

Acetanilid (Antifebrin). 
Adoniskraut. 
A tyl en prap ar ate. 
Agaricin. 
Akonit-extrakt, -knollen, -kraut, 

tinktur. 
Amylenhydrat. 
Amylnitrit. 
Apomorphin. 
Bell ado n n a - blatter, -extrakt, 

-tinktur, -wurzel. 
Bilsen-kraut, -samen, Bilsen

kraut·extrakt, ·tinktur. 
Bi t t e r m an del 0 I, blausaurehal

tiges. 
Br e chn uss (Krahenaugen), sowie 

die damit hergestellten Unge-

ziefermittel, Brechnussextrakt
tinktur. 

B rec h weinst e in. 

Brom. 

Bromathyl. 

B rom a Ihydrat. 

Bromoform. 

B u tylch 10 r alh y dr at. 

Cala bar-extr ak t,·samen,-tinktur. 

Cardol. 

Chi 0 rat h y lid en, zweifach. 

C hlo r a lforma mid. 

C hi or a Ihy dr a t. 
Chi 0 res s i gsa u r e n. 
Chloroform. 
C hrom sa ure. 

') An mer k un g: Salzsaure und Sehwefelsaure gelten aJs arsenhaltig, 

wenn I cern der Saure, mit 3 cern Zinnehloriirlasung versetzt, innerhalb 15 

Minuten eine dunklere Farbung annimmt. 
Bei der Priifung auf den Arsengehalt ist, sofern es sieh urn konzentrierte 

Sehwefelsaure handelt, zunaehst I cern dureh Eingiessen in 2 cern Wasser zu 

verdiinnen und I cern von dem erkalteten Gemisehe zu verwenden. Zinnehloriir

lasung ist aus 5 Gewichtsteilen kristallisierten Zinnehloriir, die mit I Gewichts
teile Salzsaure anzuriihren und vollsUi.ndig mit troekenem Chlorwasserstoffe zu 

sattigen sind, herzustellen, naeh dem Absetzen dureh Asbest zu filtrieren und 
in klein en, mit Glasstopfen verschlossenen, moglichst angefiillten Flasehen auf
zubewahren. 
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Co c a in, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen. 

Con va11am arin, dessen Ver· 
bindungen und Zubereitungen. 

Con valla r in, dessen Verbin· 
dungen und Zubereitungen. 

E I ate r in, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen. 

Erythrophen urn. 
Euphorbium. 
Fin g e r hut· bliiUer, 'essig, ·extrakt, 

·tinktur. 
Gel s e m i urn· wurzel, ·tinktur. 
Giftlattich·extrakt, ·kraut, ·saft 

(Laktukarium). 
Gift sum a c h· bllitter, extrakt, 

·tinktur. 
Gottesgn a den· kraut, ·extrakt, 

tinktur. 
Gummigu tti, dessen LOsungen 

und Zubereitungen. 
Hanf indischer·extrakt, ·tinktur. 
Hy droxylamin, dess. Verbin· 

dungen und Zubereitungen. 
J a I a pen· Harz, ·knollen, ·tinktur. 
Kirschlorbeerol. 
K 0 d e in, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen. 
Kokkelskorner. 
Kotoin. 
Krotonol. 
M 0 r phi n, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen. 
N arcein, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen. 
N ark 0 tin, des sen Verbindungen 

und Zubereitungen. 
N i e s w u r z (Helleborus), grune, 

·extrakt, ·tinktur, ·wurzel. 
N i e s w u r z (Helleborus), schwarze, 

·extrakt, ·tinktur, ·wurzel. 

Nitrobenzol (MirbanOl). 
o p i u m und dessen Zubereitungen 

mit Ausnahme von Opium. 
pIlaster und ·wasser. 

o x a I s li u r e (Kleesiture, sog. 
Zuckersiture). 

Paraldehyd. 
Penta\. 
Pi 10k a r pin, dessen Verbindungen 

und Zllbereitungen. 
5 a bad i II· extrakt, .fruchte, 

-tinktur. 
5 a deb a urn- spitz en, ·extrakt, ·01. 
5ankt.!gnatius·samen, ·tinktur_ 
5 antonin. 
5cammonia-Harz (5cammo. 

nium), ·wurzel. 
5chierling(Konium)-kraut, -ex· 

trakt, -frilchte, ·tinktur. 
5 e n fOl, litherisches. 
5panische Fliege und deren 

weingeistige und iitherische 
Zubereitungen. 

5t e ch apfel, blittter, -extrakt, 
-sam en, -tinktur - ausgenom· 
men zum Rauchen oder Ritu· 
chern -. 

5troph antus·extrakt, 'samen, 
-tinktur. 

5trychninhaltiges Getreide. 
5 u If 0 n a lund dessen Ableitungen. 
T hall in, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen. 
Urethan. 
Veratrum (weisse Nieswurz)-tink· 

tur, -wurzel. 
W ass e rs chi e rling·kraut, -ex· 

trakt. 
Z e i t los en- extrakt, ·knollen, 

·samen, ·tinktur, ·wein. 
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A bteilung 3. 

Antimonehlorur, fest oder in 
Losung. 

Bar y urn verbindungen ausser 
Schwerspat (sehwefelsaurem 
Baryum). 

Bi t term andel wa sse r. 
Bleiessig. 
Bleizueker. 
B re eh wurz e I (Ipeeaeuanha) - ex

trakt, .tinktur, -wein. 
Farben, welche Antimon, Ba· 

ryum, Blei, Chrom, Gum
migutti, Kadmium, Kup
fer, Pikrinsaur:e, Zink 
oder Zinn enthalten, mit 
Ausnahme von: Schwerspat 
(schwefelsaur.Baryum), Chrom
oxyd, Kupfer, Zink, Zinn und 
deren Legierungen als Me
tallfar ben, Sch wefelkadmium, 
Schwefelzink, Sehwefelzinn (als 
Musivgold), Zinkoxyd, Zinn
oxyd. 

Goldsalze. 
J 0 d und dessen Praparate, ausge

nommen zuckerhaltiges Eisen
jodiir und Jodschwefel. 

Jodoform. 
K a d m i urn und dessen Verbin· 

dungen, auchmitBrom oder Jod. 
K a I i I aug e, in roo Gewichtsteilen 

mehr als 5 Gewichtsteile, Ka
liumhydroxyd enthaltend. 

Kalium. 
Kaliumbichromat (rotes 

ehromsaures Kalium, sog. 
Chromkali). 

Kali urn bioxala t (Kleesalz). 
Kaliumehlorat (ehlorsaures 

Kalium). 

Kaliumchromat (gelbes, chrom
saures Kalium). 

Kali umhy droxy d (A.tzkali). 
Karbolsiiure, auch rohe, sowie' 

verfliissigte u. verdiinnte, in roo 
Gewiehtsteilen mehr als 3 Ge
wichtsteile Karbolsiiure ent
halt end. 

Kirschlorbe er wasser. 
K 0 ff e in, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen. 
K 01 0 qui n th en- extrakt, -tinktur. 
Kreosot. 
K res 0 I e und deren Zubereitungen 

(KresolseifenlOsungen. Lysol,. 
Lysosolveol usw.) sowie deren 
Liisungen. soweit sie in 100 
Oewichtsteilen mehr. als I Oe· 
wichtsteil der Kresolzubereitung 
enthalten. 

K upferverbind ungen. 
Lob eli e n -kraut, -tinktur. 
Meerzwiebel-extrakt, -tinktur, 

-wein. 
Mu tterkornex tr ak t (Ergotin). 
Natrium. 
Natrium bie hromat. 
N a tri u mhy d roxyd (A.tznatron, 

Seifenstein). 
N atronlauge, in roo Gewichts

teilen mehr als 5 Gewichtsteile 
Natrium-Hydroxyd enthaltend. 

Paraphenylendiamin, dessen Salze. 
Liisungen und Zubereitungen. 

Phenazetin. 
Pikrinsiiure und deren Verbin

dungen. 
Que cksi I ber chi 0 rii r(Kalomel). 
Salpetersaure (Scheidewasser), 

auch rauchende. 
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Salzsaure, arsenfreie l ), auch ver
diinnte, in 100 Gewichtsteilen 
mehr als IS Gewichtsteile 
wasserfreie Saure enthaltend. 

S ch wefelkohlen st off. 
Sch wefe I s au r e, arseofreie I), 

auch verdiinnte, in 100 Ge
wichtsteilen mehr als IS Ge-

wichtsteile Schwefelsauremo
nohydrat enthaltend. 

Silbersalze, mit Ausnahme von 
Chlorsilber. 

Stephans (Staphisagria)-korner. 
Zinksalze, mit Ausnahme von 

Zinkkarbonat. 
Zinnsalze. 

Gesundheitsschadliche Farben. 
Dazu werden gerechnet: 
Farben, welche enthalten 

Antimon, 
Arsen, 
Baryum (ausser Baryumsulfat), 
Blei, 
Cadmium (ausser Schwefelcadmium), 
Chrom (ausser Chromoxyd), 
Kupfer, 
Quecksilber (ausser Zinnober), 
Uran, 
Zink (ausser Zinkweiss), 
Zinn (ausser Zinnoxyd und Schwefelzinn), 
Gummi gutti, 
Korallin, 
Pikrinsaure. 

Diese gesundheitsschadlichen Farben sind v e r bot e n bei del' 
Herstellung 

a) von Nahrungsmitteln und Genussmitteln, 
b) von kosmetischen Mitteln, welche zur Pflege, Reinigung 

und Farbung der Haut, der Haare und der Mundhohle dienen, 
c) von Gebrauchsgegenstanden wie Spielwaren, Tusch

far ben und kiinstlichen Christbaumen sowie fiir U mh iillungen 
und V 0 r rat s g e fa sse von N ahrungs- und Genussmitteln. 

Uber den V erkehr mit leicht entziindlichen Fliissigkeiten. 
Zu dies en gehoren: 
Petroleumather, Benzin, Schwefelkohlenstoff, Ather, 

Essigather und Kollodium. 

I) An mer k un g: Siehe Anmerkung zu Abteilung I. 
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Die grosseren Vorrate sollen in hellem Keller (mit Tageslicht) auf
bewahrt werden und zwar soil der Platz, wo die Vorratsgefasse stehen, 
mit einer ca. 30 cm hohen Steinmauer umgeben sein; der Boden 
dieses Platzes soil mit Sand dick bedeckt sein. Benzin, welches zu 
Brennzwecken verkauft wird, muss in Gefassen abgegeben werden, 
welche die Angabe "Feuergefahrlich", "nur mit besonderen Vorsichts
massregeln zu Brennzwecken zu verwenden", zeigen. Benzin etc. darf 
nie bei offenem Licht eingefasst werden. 

Ais Schluss wollen wir noch die Vorschriften anfugen 

Uber den Verkehr mit Feuerwerksk5rpern. 
Feuerwerkskorper durfen nie an Kinder unter 16 Jahren abgegeben 

werden. Fur den Laden ist ein Vorrat von hochstens I kg gestattet. 
Grossere Vorrate mussen in einem abgesonderten Raum auf dem Boden 
unter dem Dache, und zwar in eisenbeschlagenen Kisten oder dergl. 
aufbewahrt werden. Der betr. Raum darf nie mit einem offen en Lichte 
betreten werden. Der Postversand ist nicbt gestattet. 

Pikrinsaure ist ebenfalls vom Postversand ausgeschlossen. 
Damit hatten wir das Pensum der der Gehilfen-Prufung zugrunde 

gelegten fachwissenschaftlichen Kenntnisse in sorgfaltig gewahlter An
ordnung absolviert und es bleibt dem vortragenden Kollegen der Fach
schule nur noch die Arbeit, an Hand der in dem Fragebuch nieder
gelegten Fragen von den Schiilern das Beherrschen der darin vorliegenden 
Materie zu erforschen und eventuelle Lucken auszufiiIIen. Der Einzel
lerner, der Lehrling der kleinen Provinzstadt, wird an seinem Lehrchef, 
eventuell einem alteren Fachgenossen gewiss den notwendigen Repetitor 
fur diese so wichtige Vorarbeit fUr die Gehilfen·Prufung tin den, und 
erhoffe ich besten Nutzen durch die dargelegte Lehreinteilung fur un sere 
jungen Fachgenossen und unseren ganzen Stand. rch schliesse die fach
wissenschaftlichen Ausfiihrungen meines Buches mit den Angaben zur 
Vornahme von Prufungen von Drogen und Chemikalien auf Echtheit 
und Gate, die dem jungen Fachgenossen als ein wertvolles Stuck 
seiner Ausrustung zum wirklichen Drogisten sich erweisen wird. 

Lektion 64. 

Einfache allgemein verstandliche kurze Priifung von Orogen 
und Chemikalien auf Echtheit und Oiite. 

Es soIl diese kleine Anleitung hauptsachlich den Nichtchemiker in 
den Stand setzen, die von ihm bezogenen Drogen und Chemikalien auf 
Echtheit und Giite selbst zu prufen. Der Drogist ist verantwortlich fUr die 
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richtige Beschaffenheit der von ihm feilgehaltenen Waren, deshalb bildet 
.diese Anleitung ein wichtiges Bildungsmittel auch fUr den Dnterricht. 

Dnter Anlehnung an die in dem Neuen Deutschen Arzneibuch 
,angegebenen Identitatsbestimmungen sind m5glichst genau die not
wendigen Gewichts- oder Massmengen angegeben. Bei Fliissigkeiten 
ist stets das ccm (= I g Wasser) als Einheit angenommen, ohne auf die 

.spez. Schwere Riicksicht zu nehmen. Dm nun nach den Angaben 
.genau zu arbeiten, ist die Anschaffung von Probierr5hren notwendig, 
.an denen ein Papierstreifen befestigt wird, der in Strichen die Differenz 
.zwische.n den einzelnen Gramm Wasser angegeben enthll.lt. Ein Gramm 
Wasser wird eingewogen und der Strich, bis zu welchem das Gramm 
Wasser reicht, mit I g = 1,0 bezeichnet. Der Puilkt, bis zu welchem 
jedes einzelne weiter abgewogene Gramm reicht, wird mit 2,0, 3,0, 4,0, 

5,5 usw. bis zu 25 g = 25,0 bezeichnet. Sind in der Ausfiihrungsarbeit 
.z. B. 5 ccm Schwefelsll.ure angegeben, so wird darunter die Ausfiillung 
desj enigen Raumes, den an der Einteilung 5 g Wasser einnehmen, 
mit Schwefelsaure verstanden. 

Fiir die Ermittelung des spez. Gewichtes von Fliissigkeiten ist als 
leichteste Ausfiihrungsart die durch Arll.ometer gewahlt, deren Hand
habung als bekannt vorausgesetzt wird. Dnter den angegebenen 
L5sungen und Reagenzien sind die in dem Deutschen Arzneibuch ver
,zeichneten zu verstehen_ 

Bei der Ermittelung von Natrium, Kalium, Lithium und Strontium 
durch die Flammenfarbung halt man das Ghr des Platindrahtes mit 
.dem Salz in die aussere Flamme einer Weingeistlampe: 

Natriumsalze farben die Flamme gelb, 
Kaliumsalze farben diese hell violett, 
Lithium- und Strontiumsalze farben diese sch5n rot, 
Baryumsalze farben diese . . . . . . griin. 
Dnter Neutralisation versteht man das Versetzen einer alkalischen 

'L5sung mit so viel der vorgeschriebenen Saure, dass die neu entstandene 
Fliissigkeit rotes Lackmuspapier nicht mehr blaut und blaues nicht mehr 
r5tet. Ebenso werden saure L5sungen durch die betreffenden Alkali-
15sungen neutralisiert. I g von den leichten Fliissigkeiten (wie Spiritus, 
Ather), rechne = 30-40 Tropfen, I g Wasser = 20 Tropfen, I g 
Saure = 12 Tropfen. 

Bei selbst anzufertigenden Praparaten sind, ebenso wie bei den 
,meisten Rohdrogen, Priifungen weggelassen, da solche im Neuen 
Deutschen Arzneibuch ausfiihrlich und leichtverstandlich angegeben sind . 

. Ebenso wurde von Priifungen auf Prozentgehalt nur die leicht ausfiihr
,bare Methode der Essigsaurebestimmung angezogen: es soUte dadurch 
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gleichsam zu weiteren selbstandigen Ar beiten angeregt werden. Die be
treffenden Priifungen finden sich ausfiihrlich im Deutschen Arzneibuch. 

Die Priifung der atherischen Ole aufIdentitat und Reinheit ist 
grasstenteils eine so schwierige, dass sie, als nicht in den Rahmen 
dieser Arbeit geharig, hier weggelassen wurde. Die notwendige Priifung 
auf Geruch und Geschmack sind wohl Jedem gelaufig, die Untersuchung 
aufReinheit so schwierig, dass nur geraten werden kann, die atherischen 
Ole von vorziiglichen Hausern zu beziehen, und wenn not wen dig, nach 
den Angaben des Deutschen Arzneibuchs oder Buchheisters Drogisten
Praxis die Untersuchung auszufUhren. Das hier Gesagte gilt auch fiir 
die fetten Ole und Fette. 

Die Prufungen auf Verunreinigungen sind tatsachlich nur da an
gegeben, wo deren Bestimmung in bezug auf den Preis wichtig erschien. 

1m ubrigen werden auch in dieser Beziehung die sich dafiir 
Interessierenden auf die sehr leicht verstandlichen Ausfiihrungen des 
Deutschen Arzneibuches verwiesen. 

Lek tion 65-

Anleitung zur Anstellung einer chemischen Analyse. 
Entgegen meinen friiheren Ausfiihrungen habe ich mich ent

schlossen, in der Neubearbeitung der "Anleitung zur Untersuchung 
von Drogen und Chemikalien" im Anhange eine kurze Anleitung 
zur Anstellung einer chemischen Analyse beizugeben, es ausdrucklich 
dem Fachlehrer uberlassend, dieselbe im praktischen Schulunterricht 
zu verwerten. 

Die Anleitung sieht eine PrUfung A auf Basen 
(od. Metalle) 

B auf Sauren vor. 
Zur Ermittelung der Metalle dient in Gruppe I der Schwefelwasser

stoff, dessen Herstellung, als Schwefelwasserstoff-Wasser, in Lektion 29 
genau beschrieben ist, in Gruppe II das Schwefelammonium, welches 
durch Einleiten von H 2S, Schwefelwasserstoff in Ammoniakgas erhalten ----wird. Gruppe III erfordert kohlensaures Ammonium als Fallungsmittel, 
Gruppe IV eine Lasung von Natriumphosphat. Gruppe V bringt den 
Nachweis von Kalium, Natrium und von Ammoniak durch kompli
ziertere Operationen. 

Die Prufung auf Sa u r e n (8) bedarf keiner weiteren Erklarung_ 
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242 II. Qualitative Analyse. 

Gruppe III. 
Aus der mit Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium behandelten, notigen

falls filtrierten Losung werden nach Zusatz von etwasSalmiak 1) beim Erwarmen 
durch kohlensaures Ammonium gefallt: 

Die Karbonate von Baryum, Strontium. Calcium. 

Der Niederschlag wird abfiltriert, ausgewaschen und in verdiinnter Salzsaure 
gelost. Man teilt die Losung in 3 Teile und untersucht jeden Teil foIgendermassen: 

1. T e i I (Vorprobe): Man versetzt mit dem 3 fachen Volumen konz. Gips
losung. Bleibt die Fliissigkeit auch nach einigem Stehen klar, so kann nur C alci urn 
vorhanden sein, triibt sich die Fliissigkeit sofort, so weist dies aufBaryum (neb en 
weIchem natiirlich auch Strontium und Calcium vorhanden sein konnen); tritt erst 
nach einiger Zeit eine Fallung ein, so ist Baryum nicht zugegen, wahl aber Stron
t i u m (neben welchem auch Calcium vorhanden sein kann). 

2. T ei I (Trennung des Calciums yom Baryum und Strontium): Man WIt durch 
verdiinnte Schwefelsaure Baryum und Strontium vollstandig aus 2), Iasst einige Zeit 
stehen, filtriert, macht das Filtrat mit Ammoniak aikalisch und fiigt oxalsaures 
Ammonium hinzu: Ein weisser, in Essigsaure unl5slicher NiederschIag von oxaI
saurem Kalk weist auf Calcium_ 

3. T e i I (Trennung von Baryum und Strontium): Man neutralisiert mit Am
moniak, fiigt doppelt chromsaures Kalium zu und lasst einige Zeit stehen: Ein 
geIber Niederschlag von chromsaurem Baryum deutet auf Baryum. 

Man filtriert die intensiv gelb gefarbte Fliissigkeit Yom ev. entstandenen 
Niederschiage, fiigt das gleiche Volumen Gipslosung und einige Tropfen verdiinnter 
Schwefelsaure zu und Iasst lang ere Zeit stehen: Ein weisser NiederschIag von 
schwefelsaurem Strontium be weist die Anwesenheit von Strontium. 

Gruppe IV. 
Von der mit Schwefelwasserstoff, Schwefelammonium und kohlensaurem Am

monium behandelten, filtrierten Losung wird ein T e i I 3) zuerst mit Am m 0 n i a k 

1) Durch den Salmiakzusatz soil verhindert werden, dass durch kohlensaures Ammonium 

auch das Mag n e s i u m (siehe IV) ausgefiillt wiirde. 

2) Diese Ausfiillung unterbleibt natiirlich, wenn durch die Vorprobe die Abwesenheit 

von Baryum und Strontium konstatiert wurde. Man priift dann d ire k t auf C a I c i u m. 
3) Man verwendet nur einen Teil del' LOsung, urn, falls Magnesium nicht vor· 

hand en ist, den anderen Teil direkt zur Priifung V auf Alkalien gebrauchen zu kOnnen. 
Man kann zu dieser letzteren Prlifung die von dem etwa entstehenden Magnesium.Nieder
schlage (IV) abfiltrierte Fliissigkeit nicht benutzen, da man behufs Nachweis des 

Magnesiums phosphorsaures Nat r i urn in die zu untersuchende Fliissigkeit bringt, dieses zu· 
gefiigte Natrium am Schlusse der Analyse also find en wiirde, wahrend vielleicht in der zu 
untersuchenden Substanz gar kein Natrium vorhanden war. 
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dann mit phosphorsaurem Natrium versetzt. Ein entstehender Niederschlag deutet 
auf Magnesium (als phosphorsaure Ammon·Magnesia, welcher Niederschlag bei ver
diinnten Losungen erst nach einigem Stehen entsteht). 

Gruppe V. 
In der mit Schwefelwasserstoff, Schwefelammonium, kohlensaurem Ammonium 

ausgefiillten Losung (Filtrat von Gruppe III, das nicht mit phosphorsaurem Natron 
versetzt sein darf) sind noch nachzuweisen: 

Kalium, Natrium, Ammoniak. 

I. Nachweis von Kalium und Natrium: Der Nachweis dieser Metalle ist 
verschieden, je nachdem unter IV 1\~agnesium nicht gefunden wurde (A) oder aber 
nachgewiesen wurde (B). 1m letzteren Faile ist der Nachweis umstandlicher: 

A.Ist in der Losung Magnesium nicht B. 1st in der Losung Magne-
g e fun den, so dampft man die von III filtrierte s i u m v 0 r han den, so muss diese 
Losung zur Trockne und gliiht den Riickstand, zunachst daraus entfernt werden. 
bis aile Ammoniumsalze entfernt sind. Bleibt Man verdampft die von III filtrierte 
jetzt kein Riickstand, so sind Kalium und Natrium Losung zur Trockne, glOht gelinde 
nicht vorhanden. Ein bleibender Riickstand bis aile Ammoniumsalze verfliichtigt 
dagegen wird wie folgt gepriift: sind und nimmt den Riickstand in 

Einen Teil des Riickstandes bringt man Wasser und etwas SaIzsll.ure auf. 
am Platindraht in die nieht leuchtende Flamme. Die Losung wird in der Siedhitze 
Wird diesel be violett gefarbt, so ist nur Kalium mit Barytwasser ausgefallt und 
vorhanden. Wird dieselbe gelb gefll.rbt, so ist dadurch das Magnesium als Hydro
Natrium nachgewiesen, neben welchem auch xyd niedergeschlagen. 
noch Kalium vorhanden sein kann. - Das Magnesiumhydroxyd wird 

Urn das Kalium neben Natrium nach- abfiltriert, das Filtrat mit kohlen
weisen zu konnen, betrachtet man die gelbe saurem Ammonium yom iiber
Natriumflamme durch ein Kobaltglas. Jetzt schiissig zugesetzten Baryum be
verschwindet d;e gelbe Natriumflamme und, freit und die yom ausgefll.l\ten 
falls Kalium vorhanden, zeigt sich dies in einer kohlensauren Baryum abfiltrierte 
schon rot en Flammenfarbung. 0 d er: Man Losung zum Nachweis von Kalium 
lost den anderen Teil des beim Abdampfen und Natrium zur Trockne ver
gebliebenen Riickstandes in wenig Wasser und dampft und gegliiht. Die iibrige 
gibt Weinsaure im Uberschuss hinzu. Ein nach Behandlung geschieht wie bei A, 
und nach entstehender Niederschlag von saurem Absatz 2. 

weinsaurem Kalium beweist K a I i u m. 

2. Nachweis von Ammoniak: Zur PrOfung auf Ammoniak iibergiesst man die 
urspriingliche feste Substanz mit Natronlauge. Tritt hierbei ein charakteristisch riechen
des, rotes feuchtes Lackmuspapier blll.uendes Gas auf, so ist Ammoniak vorhanden. 

16* 
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B. Priifung auf Sauren. 

Die Untersuchung der Substanzen auf die in ihnen enthaltenen Sliuren ist 
wesentlich bedingt durch die bei der Analyse gefundenen Metalle. Die Loslichkeits
verhaltnisse der Salze machen hliufig die gleichzeitige Anwesenheit bestimmter 
Metalle und Sliuren unmoglich. Eine saure Losung, in welcher Silbersalze vorkommen, 
kann z. B. keine Chlorverbindungen enthalten, eine Auflosung, in der man Baryum 
gefunden hat, wird man nicht auf Schwefelsliure prilfen etc. Auf diese Verhliltnisse 
muss man bei den Analysen sorgflHtige Rucksicht nehmen, man muss sich, ehe man 
die Reaktionen auf Sliuren anstellt, uberlegen, welche Sliuren ilberhaupt neben den 
gefundenen Metallen vorkommen konnen. Schon bei der Vorprufung hat man Ge
legenheit, manche Sliuren ~zu finden, auch bei der Untersuchung auf die Metalle 
werden einige Sliuren ermittelt (so die Sliuren des Arsens, Chromsliure, Phosphor
sliure, wenn sie an Kalk gebunden ist etc.). Fur die Prilfung auf die ha.ufiger vor
kommenden Sliuren empfiehlt sich folgender Weg: 

1. Man versetzt eine Probe der ursprunglichen Sub s tan z mit Salzsl1ure und 
erwa.rmt sehr m a. s s i g, es entweicht 

a) ein farbloses, geruchloses Gas. . . . . . . . Koblensiiure; 
b) ein nach faulen Eiern riechendes Gas, welches mit 

Bleilosung befeuchtetes Papier schwa.rzt. . . . Scbwefelwasserstoff; 
c) ein farbloses, nach verbrennendem Schwefelriechen-

des Gas . . . . . . . . . . . . . . . . Scbweflige Siiure. 

2. Man versetzt eine Probe der ursprilnglichen Los u n g 
mit Chlorbaryum und hierauf mit verdunnter Salzsl1ure: 

a) Es entsteht ein in Salzsliure unloslicher, weisser 
Niederschlag. . . . . . . . . . . . . . . Scbwefelsiiure 

b) Der entstandene weisse Niederschlag lost sich in 
Salzsa.ure mit Aufbrausen . . . . . . . . . Koblensiiure. 

c) Der weisse Niederschlag [lost sich in Salzsaure 
ohne Brausen und entsteht von neuem durch Zu
satzvon Ammoniak. Deutet auf Phosphor
oder Borsli ure, die man, wie folgt, unterscheidet: 

3. Eine Mischung von molybdl1nsaurem Ammon und ver
dtinnter Salpetersa.ure wird mit einer kleinen Menge 
der ursprunglichen Losung versetzt und gelinde er
wa.rmt, ein gelber Niederschlag oder eine gelbe Flirbung 
beweisen . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . Pbospborsiiure. 
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4. Zur Nachweisung von Borsaure entferne man durch 
Schwefelwassersto:lf (filtrieren I), Schwefelslture und 
Alkohol (filtrieren!) diejenigen Verbindungen, welche 
die Flamme fttrben (Kupfer, Baryum etc.), dampfe die 
Losung zur Trockne und iibergiesse den Riickstand mit 
Alkohol und konz. Schwefelsaure. Erzeugt die Mischung 
beim Anzilnden eine griingesaumte Flamme, so ist be-
wiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borsiiure. 

5. Zur Nachweisung von Chlor und Jod versetzt man 
die mit Salpetersaure angesltuerte wassrige Losl1ng mit 
verdllnntem salpetersaurem Silber. Ein weisser oder 
gelblicher, kasiger Niederschlag deutet auf Chlor oder 
Jod. Derselbe wird auf einem Filter gesammelt, ausge
waschen und mit erwarmtem Ammoniak iibergossen: 

a) Lost er sich vollstandig, so kann nur vorhanden 
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sein . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cblor (Salzsaure). 
b) Lost er sich nicht vollstandig, so deutet dies auf 

J od, neben dem auch Chlor vorhanden sein 
kann. Es wird dann das Nichtgeloste filtriert und 
das Filtrat mit Salpeterslture iibersattigt, ein etwa 
entstehender weisser, kasiger Niederschlag beweist 
ChI or. Zur direkten Nachweisung des Jods fIlgt 
man zur ursprilnglichen, verdiinnten Losung I oder 
2 Tropfen rauchende Salpetersaure und etwas 
Starkekleister: Eine Blaufttrbung beweist Jod (Jodwasserstoft) 

6. Man versetzt eine Probeder urspriinglichen Substanz 
oder der konz. Losung mit Kupferfeile und konz. 
Schwefelsiiure und erwltrmt, es entwickeln sich rote 
Dampfe von Untersalpetersaure . . . . . . . . . Salpetersiiure. 
Oder: Man versetzt die urspriingliche Losung mit einigen 
Tropfen Indigolosung und etwas konz. Schwefelsiiure; 
eine Ge1bfarbung der Fliissigkeit beweist . . . . . . Salpetersiiure. 

7. Man bringt eine kleine Probe der Substanz in eine 
Phosphorsalzperle vor dem Lotrohr; ein Kieselske1ett 
zeigt an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kieselsiiure. 

8. Man erwarmt die Substanz mit einem Gemisch von 
gleichen Teilen Alkohol und konz. Schwefelsiiure; ein 
Geruch nach Essigather lasst schliessen auf . . . . . Essigsiiure. 



Name 

Acetonum 
Aeeton 

Acetum 
Essig 

Acet. pyrolignos. 
crudum 

Roh·Holzessig 

Acet. pyrolignos. 
rectificat. 

ger. Holzessig 

Acid. acetic. 
Essigsaure 

11 

Anleitung zur Untersuchung 
auf Echtheit und eventuelle Reinheit 

Charakteristik 

Farblose Flilssigkeit, Gerueh I 
wie Essigather I 

Farblose bis sehwaeh gelb. 
lie he Flfissigkeit, naeh Essig. 

saure rieehend 

Braune, naeh Teer und 
Essigsaure rieehende 

Flfissigkeit 

Hellgelbe, naeh Teer und I 
Essigsaure rieehende 

Flfissigkeit 

Klare Flilssigkeit von saurem, 
steehendem Gerueh nach 

Essigsaure 

Spez. 
Gewicht Zu losen 

0,800 



von Orogen und Chemikalien 
und andere geforderte Eigenschaften. 

Prilfung 

Blaues Laekrnuspapier darnit befeuehtet 

5 ecrn Essig mit 2 ccrn Alkohol und 
2 ccrn SchwefeIsaure erhitzt 

Auf Essigsiiuregehalt: 10 cern Essig mit 
5 Tropfen Phenolphtaleinlosung versetzt, 
dazu Norrnal-Kalilauge bis zur bleibenden 

violetten Fiirbung 

Blaues Lackrnuspapier darnit befeuchtet 

Wie oben 

Blaues Lackrnuspapier wird 

2 cern Essigsaure mit 2 cern Alkohol und 
2 cern Schwefelsaure erhitzt 

Zu einer Mischung von 2 ccrn Essigsaure 
und 18 eern Wasser werden 5 Tropfen 
PhenolphtaleinlOsung gernischt und dazu 
Norrnal-Kalilauge bis zur bleibenden vio-

letten Fiirbung zugesetzt 

Erscheinung 

Wird rot 

Geruch naeh Essigather 

Wird rot 

Wie oben 

GerOtet 

Gibt Geruch nach Essig
ather 

Es soli en rnindestens 
16 ecrn Norrnal-Kalilauge 

verbraucht werden 

Nachweis 

= Saure_ 

Essigsaure_ 

? % Essigsaure 
I ccrn der verbraucht_ 

Norrnal-Kalilauge 
= 0,06°/0 Essigsaure_ 

Saure: Geruch: 
Essigsaure_ 

Wie oben. 

= Saure_ 

Essigsaure 

? 010 Essigsaure_ 
Jeder ccrn Norrnal
Kalilauge entsprech_ 
0,06 0:0 Essigsaure. 
= 96 % Essigsaure. 
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Name 

Acid. acetic. dilut. 
verd. Essigsaure 

Acid. arsenicos. 
Arsenige Saure 

Acid. benzoic. 
Benzoesilure 

Acid. boricum 
Borsaure 

Acid. carbolic. pur. 
Karbolsaure 

Acid. chromic. 
Chr0rnsilure 

Anleitung zur Untersuchung von Drogen 

Charakteristik 

Wie bei Acid. acet. 

Porzellanartige oder durch.' 
sichtige weisse StUcke oder 

weisses Pulver 

Weissliche bis gelbliche 
seidenartige BHittchen, 

brenzlich und nach 'Benzoe 
riechend 

F arb!., glanzende Kristalle, 
beirn Erhitzen auf Platinblech 
schrnelzend, eine glasartige 
Masse beirn Erkalten bildend 

farblose, eigentilrnlich rie· 1 

chende Kristallrnasse, nach I' 

Karbolsaure riechend 

dunkelbraune, rote Kristalle, 
die leicht zerfliessen 

! 

Spez. 
Gewicht Zu losen 

I Messerspitze in 
IS ccrn kochendern 

Wasser 

0,2 Borsaurein 
Wasser 



und Chemikalien auf Echtheit etc. 

Priifung 

----=-----=============== 
I 

Auf Essigsaure Wle oben I 
5 ccm der Saure werden mit 10 ccm! 
Wasser gemischt und 5 Tropfen Phenol- i 
phtaleinlosung, dazu Normal-Kalilauge bis I 

zur bleibenden violetten Farbung 

Eine Messerspitze auf Holzkohle getan und 
mit dem Lotrohr auf der Kohle erhitzt 

Erscheinung 

Erzeugt knoblauchartigen 
Geruch 
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Nachweis 

I 
I ? 0/0 Essigsaure. 

I Jeder cern Normal
I Kalilauge entsprech. 
I 0,06 % Essigsaure. 

I 

lArsen. 

I 
Mit 5 Tropfen reiner Salzsaure angesauert, 

dazu 5 - 10 ccm Schwefelwasserstoff
wasser 

Gelber Niederschlag 
Schwefelarsen 

von I Arsen. 

Soli aus Siam-Benzoe subiimiert sein 

I g Benzoesaure mit I g Kaliumpermang. 
und 10 ccm Wasser erwarmt 

0,1 g Benzoesaure in I ccm Salmiakgeist 
gelost 

Nach Zusatz von 5 Tropfen Salzsaure, 
Eintauchen von Curcumapapier u. Trocknen 

I g Borsaure in IS ccm Weingeist geiost 
und angeziindet 

Darf nicht nach Bitter
mandelill riechen 

Soli gelbbrauniiche, triibe 
Losung geben 

W enn klare, farbl_ Losung 

Braunrote Farbung des 
Papiers 

M. Salmiakgeist besprengt 
wird es blauschwarz 

Farbt die Flamme griin 

wasserige Losung gibt es mit eImgen schon violette Farbung 
Tropfen Liqu. Ferr. sesquichiorat. 

ein Kristall mit 5 ccm Salzsaure erhitzt entwickelt Chlorgeruch 

I 
sonst Sumatra· 

Benzoesaure. 

Siambenzoesaure. 

Harnbenzoesaure. 

Borsaure. 

Borsaure. 

Borsaure. 

Karbolsaure. 

Chromsaure. 
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Name 

Acid. citricum 
Zitronensaure 

Acid. hydrochloricum 
Salzsaure 

Acid. nitricum 
Salpetersaure 

Charakteristik 

farblose Kristalle, sauer 
schrneckend 

farblose Fliissigkeit 

dto. 

Acid. nitricum fumans I rotbraune, an der Luft rau-
rauchende Salpetersaure chende Fliissigkeit 

Acid. phosphoricum 
Phosphorsaure 

Acid. salicylicum 
Salizylsaure 

Acid. sulfuricum 
Schwefeisaure 

farb- und geruchlose Fliissig
keit 

leichte, weisse, nadelf6rrnige 
Kristalle, oder lockeres, 

weisses kristallinisches 
Pulver 

farblose, 61artige Fliissigkeit 

Spez. 
Gewicht 

1, 124 

1,153 

1,154 

1,836 -- 1,840 

I Zu losen 

I 
I g Zitronensaure in 

9 cern Wasser 

I 

100 g Acid. eitricurn 
werden zerkleinert 

und gut gernischt und 
davon I g in 3 cern 

Wasser gei6st 

I Messerspitze in 
10 cern Wasser 



und Chemikalien auf Echtheit etc. 

I priifungl 

I von dieser L5sung I ccm mit 40 cern 

I Kalkwasser vermischt, gekocht und in be
decktem Gefasse (Becherglas) erkalten 

lassen 

zu 5 cern der L5sung 5 cern Liq. Kalii 
acetic. 

Priifung auf Wei n s a u r e auf dem Platin
blech erhitzt 

I g Zitronensaure in ganz reinem M5rser 
mit 10 cern reiner Schwefelsaure gel5st 
und in einem Probierglase im Wasserbade 

eine Stunde erhitzt 

Versetzen von I cern Salzsaure mit 5 g 
Wasser und 10 Tropfen H51lenstein-LllSung 

I I I Messerspitze Braunstein mit 3 cern der 
I zu priifenden Salzsaure erhitzt 

in 5 cern Salpetersaure tut man ein Stiick
chen Kupfer und erwarmt 

wie bci Acid. nitric urn 

I cern Phosphorsaure versetzt man so 
lange mit L5snng von Natrinmbikarbonat 
bis nentral. Zn dieser nentralen L5sung 
fGgt man 10-20 Tropfen H61lenstein-

15sung 

Zusatz von 5 Tropfen Liq. Ferri sesqui. 
chlorati 

I cern mit 10 cern Wasser verdilnnt, dazu 
1 cern Baryumnitratl6sung 

Erscheinung 

bleibt klar beim Mischen, 
beim Kochen flockig. 
weisser Niederschlag, der 
nach dem Erkalten (nach 
2-3 Stunden) sich voll· 

standig 15st 

muss klar bleiben 

verkohlt die Zitronen
saure, sie darf dabei j e· 
doch nicht nach ver
branntem Zucker riechen 

farbt reine Zitronensaure 
gelb; mit Weinsaure ver-

mischte braun 

weisser, kasiger Nieder. 
schlag, der auf Zusatz 
von Salmiakgeist ver· 

schwindet 

Entwickelung von Chlor· 
geruch 

blaue Farbung der FIGs
sigkeit und gelbrote 

Dampfe 

gelber Niederschlag, der 
in Salmiakgeist nnd Sal. 

petersaure l5slich ist 

blauviolette Farbung 

weisser Niederschlag, der 
in Salpetersaure nicht 

15s1ich ist 
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Nachweis 

Zitronensaure. 

sonst Weinsaure. 

dto. 

Salzsaure. 

dto. 

Salpetersaure. 

Phosphorsaure. 

Salizylsaure. 

Schwefelsaure. 
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Name 

Acid. tannicum 
Gerbsaure 

Acid. tartaricum 
Weinsaure 

Ather 
Ather 

Aether aceticus 
Essigather 

Alumen 
Alaun 

Alumen ustum 
gebrannter Alaun 

I 

Charakteristik 

weisses oder gelbliches 
Pulver 

farblose Kristalle, resp. 
weisses Pulver 

farblose, leicht bewegliche 
eigentiimlich riechende Fliis. 

sigkeit 

farblose, leicht bewegliche, 
eigentiimlich riechende Fliis· 

sigkeit 

farblose Kristalle oder kri. 
stallinisches Pulver 

I weisse, porase Masse 
weisses Pulver 

oder 

Aluminium sulfuricum weisse kristallinische Stucke 
schwefelsaures 

Aluminium, Aluminium· 
sui fat 

Ammonium bromatum 
Brom.Ammonium, 
Ammoniumbromid 

weisses, kristallinisches 
Pulver 

Ammonium carbonicum farblose, harte, kristallinische 
kohlensaures Ammonium Masse, stark nach Salmiak. 

Ammoniumkarbonat geist riechend 

Ammon. chloratum 
Salmiak, Ammonium. 

chlorid 

weisse, 
kuchen 

faserige Kristall· 
oder weisses Kri· 
stallpulver 

Spez. 
Gewicht 

1 

Zu losen 

I Messerspitze in 
5 ccm Wasser 

0,5 g Weinsaure in 
10 ccm Wasser 

11 gin 10 ccm Wasser I 

! 

I 1 gin 10 ccm Wasser 

I ,gi" .. ,=W=~ 
I 

1 gin 10 ccm Wasser 

I gin 5 ccm Wasser 



und Chemikalien auf Echtheit etc. 

Priifung 

auf Zusatz von 5-10 Tropfen Liq. Ferri 
sesquichlorati 

1 kleines Kristall oder Messerspitze auf 
Platinblech erhitzt 

auf Zusatz von 4-5 ccm Liqu. Kalii acetici 

auf Zusatz von etwas Natronlauge: (wenn 
zu viel Natronlauge zugesetzt wurde, lOst 
sich der Niederschlag, wird durch Am
moniumchloridlOsung aber wieder hervor-

gerufen) 

wie bei Alumen 

auf Aluminium, wie oben 

Zusatz von 2 g BaryumnitratiOsung: 

auf Zusatz von 2 ccm Chlorwasser und 
2 ccm Chloroform 

1 Messerspitze mit 2 ccm Natronlauge 
erhitzt 

auf Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure 

1 StUck wie ein Pfefferkorn mit 5 ccm 
Natronlauge erhitzt 

Zusatz von 10 Tropfen HOllensteinlOsung 

I Messerspitze mit 2 ccm Natronlauge 
erhitzt 

Erscheinung 

blauschwarzer Nieder
schlag 

verkohlt unter Verbrei
tung eines Caramell

geruchs (wie verbranntcr 
Zucker) 

kristallinischer Nieder
schlag 

weisser, gallertartiger 
Niederschlag 

weisser, in Salzsaure un
loslicher Niederschlag 

erscheint das Chloroform 
(unten) rotgelb gefarbt 

Geruch nach Salmiakgeist 

Gasentwickelung 

Geruch nach Salmiakgei!lt 

weisser, kasiger Nieder
schlag, der in Salmiak

geist 10slich ist 

Geruch nach Salmiakgeist 
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Nachweis 

Gerbsaure. 

Weinsaure. 

dto. 

Geruch. 

dto. 

Aluminium. 

Aluminium. 

Schwefelsaure·. 

Brom. 

Ammonium. 

Kohlensaure. 

Ammonium •. 

Chlor. 

Ammonium. 
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. weisses, feines Pulver oder II 

zusammengebackene 
Stiicke 

Amylum tritici 
Weizenstarke 

Aqua Calcariae 
Kalkwasser 

Aqua chlorata 
Chlorwasser 

Aqua Plumbi 
Bleiwasser 

Argentum nitricum 
Hollenstein, salpeter. 
saures Silber, Silber· 

nitrat 

Argentum nitricum 
cum Kali nitrico 

salpeterhaltiger Hollen. 
stein 

Auro-Natrium chlorat. 
·Chlorgold·Natrium 

Balsamum Copaivae 
Kopaivabalsam 

klare, farblose Fliissigkeit 

gelbgriine, erstickend nach 
Chlor riechende Fliissigkeit 

etwas triibe Fltissigkeit 

weisse Stab chen oder Kri. 
stalle, strahlig kristallinisch 

weisse Stab chen oder Kri· 
stalle, weniger strahlig, 

kristallinisch als Hollenstein 

goldgelbes Pulver 

klare, gelbbraunliche, olige 
Fliissigkeit von eigenartigem 

Geruch 

Balsamum peru vi anum braune, olige Fliissigkeit von 1,135-1,145 

Peru balsam angenehmem, vanilleartigem 
Geruch 

0,1 g in 10 ccm 
Wasser 

I Spur in 2 ccm 
Wasser 



und Chemikalien auf Echtheit etc. 

Priifung 

0,5 g Weizenstarke mit 25 ccm Wasser 
kochen 

rotes Lackmuspapier eingetaucht 

5 ccm Kalkwasser mit 2 eem Ammon
oxalatlosung 

blaues Lackmuspapier 

5 eem mit 5 Tropfen Hollensteinlosung 
versetzt 

5 cem Aqua Plumbi mit 2 ccm Schwefel
wasserstoffwasser versetzt 

10 Tropfen Salzsaure zugesetzt 

Priifung wie Argent. nitric. 

• 
die Halfte gibt mit 5 Tropfen Hollen-

steinlosung 

die andere Halfte mit 2 Tropfen Salzsaure 
und 2 ccm Schwefelwasserstoffwasser ge

mischt 

auf Gurjunbalsam: I cem Kopaiva
balsam in 20 ccm Schwefelkohlenstoff 
gelost, werden mit einer abgekiihlten 
Mischung von 2 ccm Schwefelsaure und 

2 ccm Salpetersaure versetzt 

auf V e rfal sc hung: 10 Tropfen Peru
balsam mit 20 Tropfen Schwefelsaure in 

einer kleinen Porzellanschale gemischt 

Erscheinung 

darf nicht nach Bohnen I 
. riechen, sonst I 

mIt Jodlosung blaue . 
Farbung 

wird geblaut 

starke weisse Triibung 
bis weisser Niederschlag 

wird gebleicht 

weisser Niederschlag 

schwarzer Niederschlag 

weisser Niederschlag, der 
sich in Salmiakgeist, nicht 

in Salpetersaure lost 

auf 

weissen Niederschlag 

sehwarzbraunen Nieder
schlag 

wenn rote oder violette 
Farbung eintritt 

muss eine zahe Masse 
geben, welche nach eini
gen Minuten mit kaltem 
Wasser iibergossen, auf 
der Oberflache violett 
gefarbt erscheint u. nach 
dem Auswaschen mit 
kaltem Wasser sich zer
brockeln lasst; wenn die 
Masse weich und schmie-

rig is! 
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Nachweis 

Kartoffelmehl. 

Starkemehl. 

Kalk. 

Chlor. 

dto. 

Blei. 

Silber. 

dto . 

Chlor. 

Gold. 

ist Gurjunbaisam VOl" 

handen. 

so sind fette Ole vor
handen. 
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N a m e 11~~Charakteristik 
Benzinum Petrolei farblose, flilchtige Flilssig-

Petroleum benzin keit, nicht unangenehm 

Bismuthum subnitri
cum 

basisch salpetersaures 
Wismut, 

Wismutsubnitrat 

Borax 
Borax, borsaures Natrium 

Natriumborat 

Calcaria chlorata 
Chlorkalk 

Calcium carbonicum 
kohlensaurer Kalk 
Calciumkarbonat 

Calcium phosphoricum 
phosphorsaurer Kalk 

Calciumphosphat 

Calcium sulfuricum 
:ustum 

gebrannter Gips 

riechend 

weisses, kristallin. Pulver 

weisse Kristalle oder kri
stallinisches Pulver 

weisses, nach Chlor rie
chendes Pulver 

weisses Pulver 

leichtes, weisses Pulver 

weisses Pulver 

+ 

Spez. Iz 7 .. 1. 1" 
GeWich_t_~:s.=e=n===1 

0,5 in I ccm Salpeter
siiure und 10 ccm 

Wasser 

I gin 10 ccm Wasser 

I g in 2 ccm Salpeter
siiure und 15 ccm 

Wasser 
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PrOfung Erscheinung Nachweis 

I ccm Schwefelsaure und 4 ccm ranchende 
Salpetersaure werden gemischt und er
kalten gelassen, dazu mischt man 2 ccm 

die Mischung- darf sieh: sonst Steinkohlen
kaum farben und darf' benzin vorhanden. 
nicht naeh Bittermandel-

Benzin und schiittelt 

I Messerspitze mit 5 ccm Wasser ge
schiittelt 

mit 5 ccm Schwefelwasserstoffwasser ver
setzt 

Versetzen mit I ccm Salzsaure, in die 
Mischung Curcumapapier eingetaucht und 

getrocknet 

I g Borax in 5 ccm Wasser gelost, dazu 
I g Schwefelsaure und 2 ccm Alkohol 
und in einer Porzellanschale angeziindet 

I g Chlorkalk mit 10 ccm Wasser und 
3 ccm Essigsaure angerieben, filtriert und 
dazu 2 ccm Ammonoxalat-Losung gegeben 

2 g Calc. carbon. in 10 ccm verdiinnter 
Essigsaure gelost und mit 5 cern Ammon

oxalat-Losung versetzt 

diese Losung wird mit 2 cern Salmiak
geist etwa neutralisiert, dann znr Halfte 
derselben 10 Tropfen HollensteinlOsung 
getan, zu der anderen Halfte 20-30 

Tropfen Ammonoxalatlosung 

01 riechen 

farbt blaues Lackmus
papier rot 

schwarzer Niederschlag I 

I braune Farbung, die mit 
einigen Tropfen Salmiak
geist besprengt, blau

schwarz erscheint 

die Flamme erscheint 
griingesaumt 

entwickelt starken Chlor
geruch 

weisser Niederschlag 

AUibrausen 

weisser Niederschlag 

gelber Niederschlag 

weisser Niederschlag 

Gemisch von 10 g Gips mit 5 cern Wasser muss innerhalb 5 Minuten 
erhiirten 

Hoff,childl. 2. Aufl. 

Wismut. 

Borsaure. 

dto. 

Chlor. 

Kalk. 

Kohlensaure. 

Kalk. 

Phosphorsaure. 

Kalk. 

Gips. 

17 
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Name Charakteristik Spez. 
Gewicht Zu losen 

=============#==============~======~=========----

I von gelber Farbe, angenehm 
nach Wac h s riechend 

Cera flava 
gelbes Wachs 

Cera alba 
weisses Wachs 

Cerussa 
Bleiweiss 

basisch kohlensaures 
Blei, Bleisubkarbonat 

In (il angeriebenes 
Bleiweiss 

weisse Tafeln 

weisses, schweres Pulver 



und Chemikalien auf Echtheit etc. 

Priifung 

im Araometerzylinder mischt man 90 ccm 
Wasser mit 30 g oder so viel Spiritus, 
dass, nachdem die Luftblasen aufgestiegen 
sind, ein Stiickchen (etwa 3-5 g) des 
Wachses, in die Fliissigkeit getan, schwe. 
bend bleibt, also etwa in dem oberen 

Achtel schweben bleibt 

die angefuhrte Untersuchungsmethode ist ! 

noch die zuverlassigste. Jedenfalls gibt 
aber der Bezug von vertrauenswiirdigen 
Produzenten eine bess ere Garantie als aile 

komplizierten Untersuchungen 

durch Ermittelung des spezifischen Ge· 
wichts, wie bei Cera flava 

I g in IO ccm verdiinnter Essigsaure ge· 
lost, zu dieser Losung 5 ccm Schwefel. 

wasserstoffwasser 

auf V er fals c hung en: I g Bleiweiss in 
2 ccm Salpetersaure und 5 ccm Wasser 

gelost 

Versetzen dieser Losung mit Natronlauge, 
solange, bis ein weisser Niederschlag ent· 
steht. Dieser Niederschlag muss sich 
wieder auflosen beim Hinzufiigen von 

mehr Natronlauge 

eine Bohne gross wird mit etwa 5-8 ccm 
Benzin geschiittelt und auf ein Filter ge· 
bracht. Der Riickstand wird mit Benzin 
nachgewaschen und dann das Filter mit 
dem Riickstand getrocknet. Der Riick· 
stand wird dann, wie oben angegeben, 

auf Schwerspat und Kreide untersucht 

Erscheinung 

es wird nun das spez. 
Gewicht der das Schwe· 
ben ermoglichend. wein. 
geistigen Fliissigkeit er· 
mittelt; es soli bei rein em 
Wachs 0,962-0,966 sein 

Verunreinigung mit Cere· 
sin, Talg 

Aufbrausen 

schwarzer Niederschlag 

muss sich fast vollstandig 
losen 
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Nachweis 

i 

I 
das spezifische Ge· 
wicht der betreffend. 

. Fliissigkeit ist gleich 
dem des Wachses. 

zeigt sich durch ge· 
rmgeres spezifisches 

Gewicht an. 

die das Schweben 
ermoglichende Fliis· 
sigkeit soli spez. Ge· 
wicht von 0,966 bis 

0,970 haben. 

Kohlensaure. 

Blei. 

sonst Schwerspat 
zugegen. 

sonst Kreide zugegen. 
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Name Charakteristik 

Cbininum hydrocbloric. weisse, nadelfOrmige, seiden· 
salzsaures Chinin artige Kristalle 

Chininhydroehlorid 

Cbininum sulfutic:um 
sehwefelsaures Chinin 

Chininsulfat 

Crocus 
Safran 

Cuprum sulfuric:um 
Kupfervitriol, Kupfer. 

sui fat 

weisse, feine, nadelformige 
Kristalle 

braunrote, rOhrenartige 
Griffel mit Narben 

blaue Kristalle 

Spez. 
Gewicht Zu IOsen 

I Messerspitze in 
20 eem Wasser 

I Messerspitze in 
10 cem Wasser 

0,5 g in 20 eem 
Wasser und abfil· 

trieren 

I gin 10 ccm Wasser 



und Chemikalien auf Echtheit etc. 

I Priifung 

I~~~---~~-
I dazu 5 ccm Chlorwasser und Zusatz von 

3 ccm Salmiakgeist 

dazu 5 Tropfen Salpetersaure und 5 Tropfen 
Hollensteinlosung 

auf schwefelsaures Chi n i n 

dazu 3 ccm salpetersaure Baryumlosung 

0,3 Chininum sulfuricum mit 20 ccm Wasser 
geschiittelt, abfiltriert. Vom Filtrat wird 
ein Dritteil mit I Tropfen Schwefelsaure 

versetzt 

Erscheinung 

schmeckt bitter 

es entsteht neben einem 
weissen Niederschlag 

eine griingefarbte Losung 

weisser Niederschlag 

es darf kein weisser 
Niederschlag sich bilden 

schmeckt bitter 

diese Losung schillert 
blaulich 

einem and ern d r itt e n T e i I werden weisser Niederschlag 
5 Tropfen Salpetersaure und dann 3 ccm 

salpetersaure Baryumlosung zugefiigt 

der d r itt e T e i 1 wird mit 2 ccm Chlor- es entsteht neben einem 
wasser und 2 ccm Salmiakgeist versetzt weissen Niederschlag 

Aufweichen von elmgen Safranfaden in 
einem Gemisch von 3 Teilen Wasser und 

I Teil Salmiakgeist 

die Halfte der Losung zeigt nach Zusatz 
von 5 ccm Salmiakgeist 

die andere Halfte gibt mit 3 ccm Baryum
nit ratio sung 

eine griine Farbung der 
Fliissigkeit 

man erkennt dann deut
lich die Gestalt der drei
zahnigen Narben. Die 

gel ben Staubfaden 
sollen nur in geringer 
Menge vorhanden sein. 
Foeminellsafran ist in 
der Salmiakgeist-Losung 
leicht heraus zu finden, 
durch das Fehlen der 

dreiteiligen Narbe 

schon blaue Farbung 

weiss en Niederschlag 
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Nachweis 

Chin in. 

dto. 

Chlor. 

sonst Chininum sui
furicum zugegen. 

Chinin. 

Chininsulfat. 

Schwefelsaure. 

Chinin. 

Kupfer. 

Schwefelsaure. 
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Name 

Ferrum cjtricum oxy
datum 

zitronensaures Eisen 
Eisencitrat 

Ferrum sesquicblora
tum 

Eisenchlorid 

Ferrum sulfuricum 
Eisenvitriol 
Ferrosulfat 

Ferrum sulfuric. sicc. 
entwiissertes Eisen. 

vitriol 

OIycerinum 
Glyzerin 

Oummi arabicum 
arabisches Gummi 

Hydrargyrum 
Quecksilber 

Hydrargyrum bicblor. 
Atzsublimat (Vorsicht!) 

Quecksilberchlorid 

Kali causticum fusum 
Atzkali 

Anleitung zur Untersuchung von Drogen 

Charakteristik 

dunne, durchscheinende, 
rubinrote B1iittchen 

gelbe, kristallinische, leicht 
feucht werdende Masse 

grune Kristalle 

weisses Pulver 

klare, farb. und geru c h. 
los e , sirupdicke Flussig. 

keit 

kristallartige, weisse bis 
gelbbraune Stuckchen 

flussiges, schweres Metall 

weisse, strahlige, kristallin. 
Stucke 

weisse, an der Luft feucht I 
werdende Stangen 

I 

Spez. 
Gewicht 

Zu lasen 

2 g in 20 ccrn Wasser 

1 Messerspitze in 
10 ccrn Wasser 

0,5 g in 10 ccrn 
Wasser 

0,5 g in 10 ccrn 
Wasser 

0,2 g in 10 cern 
Wasser 

I gin 10 ccrn Wasser 
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I P r ii fun g Erscheinung Nachweis 

1==========1============= 

die Halfte gibt mit 10 Tropfen 

II' schmeckei~sce:wach nach 

gel b e r blauen Niederschlag 
BlutiaugensalzlOsung 

die andere Halfte wird mit 5 cern Kali. 
lauge versetzt; die abfiItrierte Flilssigkeit 
wird mit so viel Essigsaure versetzt, dass 
blaues Laekmuspapier gerotet wird; dann 
filgt man 3 cern ChlorealciumlOsung zu 

und erhitzt zum Sieden 

bildet sieh grellroter 
Niedersehlag 

es bildet sieh ein kri· 
stalliniseher Niedersehlag 

zur erst en Halfte 5 Tropfen gelbe Blut. blauer Niedersehlag 
laugensalzlosung 

zur anderen Halfte 5 Tropfen Salpeter· weisser Niedersehlag 
saure und 5 Tropfen Hollensteinlosung 

die eine Halfte mit 5 Tropfen roter Blut· blauer Niedersehlag 
laugenlOsung 

die andere Halfte mit 5 Tropfen Salpeter. weisser Niedersehlag 
saure und 10 Tropfen BaryumnitratlOsung 

versetzt I 

wie bei Ferrum sulfurieum I 

das spezifisehe Gewicht und die Farb· 
losigkeit 

I Teil muss sieh in 2 Teilen Wasser voll· 
kommen IOsen 

beim Erhitzen auf dem Platinbleeh 

wenn nieht 

verflilehtigt es sich voH· 
standig 

die eine Halfte mit 10 Tropfen Hollen· gibtweissenNiedersehlag 
steinlosung versetzt 

die andere Hiilfte mit 5 Tropfen Salzsaure schwarzer Niedersehlag 
und 3-5 cern Sehwefelwasserstoffwasser 

versetzt 

zu dieser Lasung 5 cern WeinsaurelOsung weisser, kristalliniseher 
Niedersehlag (naeh lange. 

rem Stehen) 

Eisen. 

dto. 

Zitronensaure. 

Eisen. 

Chlor. 

Eisen. 

Sehwefelsaure. 

Traganth zugegen od. 
sehleehte Gummi. 

sorten. 

Chlor. 

Queeksilber. 

Kalium. 
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Name Charakteristik Spez. Zu losen 
Gewicht I 

=========~=========r====~=======] i 

Kalium bicarbonicum farblose KristaUe Ii I gin 5 cern wasser l] 

doppeltkohlensaures I 

Kalium I] 
Kaliumbikarbonat I i 

Kalium bromatum 
Bromkalium 

Kaliumbromid 

Kalium carbonicum 
kohlensaures Kalium 
(Pottasche), Kalium· 

karbonat 

Kalium chloricum 
chlorsaures Kalium 

Kaliurnchlorat 

Kalium di· oder 
bichromic. 

rotes ehromsaures 
Kalium 

Kaliurndichrornat 

Kalium jodatum 
Jodkaliurn, Kaliumjodid 

Kalium nitricum 
Kalisalpeter 
Kaliurnnitrat 

weisse, wiirfelformige 
staUe 

K".j , , g "'" "m w,,,,,1 
I I 

weisses Salz 

farblose, bliitterige KristaUe 
oder solehes Kristal1mehl 

dunkelgelbrote Kristalle 

weisse, wiirfelformige Kri· 
staUe 

[arblose KristaUe oder kri· 
stallinisches Pulver 

I 

I 
, g " 5 "m w~", 

1,5 g in 20 cern I 
Wasser 

0,3 g in 5 cern Wasser 

I 
I g in 20 cern Wasse) 

2 gin 10 cern Wasser 
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Prilfllng 

dazu 2 cern Salzsaure 

dazu 5 cern WeinsaurelOsung 

zur Halfte der LOsung setzt man 3 cern 
Chlorwasser und 3 cern Chloroform zu 

die andere Halfte der LOsung mit 5 - 8 cern 
WeinsaurelOsung vermischt 

dazu 5-8 cern WeinsaurelOsung 

die Halfte der LOsung mit 2 cern Salz
saure versetzt und erwarmt 

zur anderen Halfte 5 - 8 cern Weinsaure
IOsung 

wird nach Zusatz von 5 cern Salzsaure 
erhitzt und allmiihlich 3 cern Weingeist 

zugetan 

zur Halfte der Losung 3 cern Chlorwasser 
und 3 cern Chloroform 

zur anderen Halfte 5 cern Weinsaurelosung 

zur Halfte der LOsung tI opft man v 0 r
sic h t i g am Rande des Probierrohres ent
lang 10 Tropfen Schwefelsaure - nicht 
schiitteln, ruhig schrag halten - und 
tropft so das Propierrohr schrag halt end, 
vorsichtig 10-15 Tropfen Eisenvitriol-

!osung hinzu 

die andere Halfte wird mit 5 cern Wein
saurelosung versetzt 

Erscheinllng 

wird gelost unter Auf
brausen 

weisser, kristallinischer 
Niederschlag nach lange

rem Stehen 

das unten am Boden des 
Probierglases befindliehe 
Chloroform erscheint rot-

gelb geflirbt 

weisser, kristallinischer 
Niedersehlag nach lange

rem Stehen 

Aufbrausen 

weisser, kristallinischer 
Niedersehlag nach lange

rem Stehen 

Chlorentwiekelung 

weisser, kristallinischer 
Niedersehlag nach lange

rem Stehen 

grline Farbung 

das Chloroform erscheint 
violett gefarbt 

weisser, kristallinischer I 
Niederschlag naeh Hinge

rem Stehen 

an der Einfallstelle 
der Eisenvitriol-Losung, 
gerade iiber derSchwefel
saure, die an den Boden 
fliesst, bildet sieh ein 
braunschwarzer Streifen 

weisser, kristalliniseher 
Niederschlag nach lange

rem Stehen 
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Nachweis 

Kohlensaure. 

Kalium. 

Brom. 

Kalium. 

Kohlensaure. 

Kalium. 

Chlorsaure. 

Kalium. 

Chromsaure. 

Jod. 

Kalium. 

Salpetersaure. 

Kalium. 
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Name Charakteristik 

II dunkelviolette Kristalle 

II 

Kalium permanganic. 
iibermangansaures 

Kalium 
Kaliumpermanganat 

Kalium sulfuratum 
Schwefelleber 
Kaliumsulfid 

II i 
leberbraune bis gelbgrune I 

I Stucke I 
i I 
il weisse Kristalle oder Krusten I Kalium sulfuricum 

schwefelsaures Kalium 
Kaliumsulfat 

Kalium tartaricum 
weinsaures Kalium 

Kaliumtartrat 

farblose Kristalle 

Liquor Aluminii acetici klare, farblose Fliissigkcit 
essigsaure Tonerdel6sung 

Liquor Ammonii klarc farblose Fliissigkeit 
caustici 

Salrniakgeist 
Atzammoniakflussigkeit 

Liquor Ferri acetici rotbraune Flussigkeit 
essigsaure Eisenl6sung 

Eisenacetatlosung 

Liquor Ferri albuminati trube, rolbraune Flussigkeit 
Eisenalbuminatlosung 

I 

I 

Spez. 
Gewicht 

0,960 

Zu Jasen 

2 gin 10 cern Wasser 

I g in 10 cern Wasser 



und Chemikalien auf Echtheit etc. 

Priifung 

ein Kristall in Wasser gelost 

zur Losung 2 ccm Salzsaure 

die Halfte mit 5 ccm Weinsaurelosung 
versetzt 

die andere Halfte mit 3 cern salpeter. 
saurer BaryumlOsung versetzt 

I Stilckchen, wie eine Erbse gross, auf 
dem Platindraht erhitzt 

1 Stilekchen am Platindraht in die aussere 
Weingeistflamme gehalten 

blaues Laekmuspapier 

10 ccm der Flilssigkeit mit 0,2 g sehwefel· 
saurem Kali mit Morser angerieben und 
in einer Porzellansehale irn Dampfbade 

erhitzt 

5 ccrn mit 2 cern Schwefelsaure und 3 ccrn 
Alkohol irn Probierglase erhitzt 

Erscheinung 

blaurote Farbe 

Entwickelung von 
Schwefelwasserstoff. 

geruch 

weisser, kristalliniseher 
Niederschlag nach lange. 

rem Stehen 

weisser Niedersehlag 

verkohlt unter Entwicke. 
lung von Karamelgerueh 

farbt die Flamme violett 

wird gerotet 

die Flilssigkeit gerinnt 
bei dem Erwarrnen und 
wird nach dem Erkalten 
wieder klar und dilnn· 

f1ilssig 

entwickelt Gerueh nach 
Essigather 
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Nachweis 

ilbermangansaures. 
Kalium. 

Schwefel. 

Kalium. 

Schwefelsaure. 

Weinsaure. 

Kalium. 

Aluminium (Tonerde). 

Essigsaure. 

rotes Lakrnuspapier wird geblaut eharakteristischer 
Salmiakgeistgeruch. 

5 Tropfen mit 10 ccm Wasser verdilnnt, blauer Niederschlag Eisen. 
dazu 2 Tropfen Salzsaure und 5 Tropfen 

gelbe BlutlaugensalzlOsung 

2 ccrn mit 2 ccrn Schwefelsaure und 3 ccrn Geruch nach Essigather Essigsaure. 
Alkohol im Probierrohr erhitzt 

2 cern mit 5 ccrn Wasscr verdiinnt, dazu 
10 Tropfen Salzsaure, dazu 10 Tropfen 

gelbe BlutIaugensalzIosung 

es findet eine Trilbung 
statt 

blauer Niederschlag 

Eiweiss. 

Eisen. 
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Name 

Liquor Perri sesqui
chlorati 

EisenehloridlOsung 

liquor Kali caustici 
Kalilauge 

Liquor Natri caustici 
Natronlauge 

Liquor Natrii silicici 
Natronwasserglaslosung 

Liquor Plumbi sub
acetici 

Bleiessig 

Lithargyrum 
Bleiglatte 

Lithium carboni cum 
kohlensaures Lithium 

Lithiumkarbonat 

Lycopodium 
Barlappsamen 

Magnesia usta 
gebrannte Magnesia 

Anleitung zur Untersuehung von Drogen 

Charakteristik 

klare, dunkelgeibbraune 
Fliissigkeit 

Spez. 
Gewicht 

farblose Fliissigkeit oder .1, I 26-1,130 
sehwachgelb 

farblose Fliissigkeit 1,168--1,172 

farblose oder sehwaehgelb. 1,30- 1,40 
liehe Fliissigkeit 

farblose Fliissigkeit 1,235 - [,240 

gelbliches oder rotliehgelbes 
sehweres Pulver 

weisses Pulver 

blassgelb., sehr bewegliehes 
Pulver 

leichtes, weisses Pulver in verd. Saure 
(darf nicht auf· 
brausen, sonst 
Magnes. car· 

bon zug.). 

Zu losen I 
I 

-" 



uod Cbemikalien auf Echtheit etc. 

Prfifung 

20 Tropfen mit 10 ccm Wasser gemischt. 
Die RaIfte der Mischung mit 10 Tropfen 

Rollensteinlosung versetzt 

die andere RaIfte mit 10 Tropfen gelber 
Blutlaugensalzlosung versetzt 

rotes Lackmuspapier 

3 ccm Kalilauge mit 3 cem Wasser ver
dilnnt und mit 3 - 5 eem Weinsaurelosung 

versetzt 

rotes Laekmuspapier 

I Tropfen am Platindraht verdampft 

Erscheinung 

weisser Niederschlag 

blauer Niederschlag 

wird geblaut 

nach langerem Stehen 
weissen, kristallinischen 

Niedersehlag 

wird geblaut 

farbt die aussere Flamme 
der Spirituslampe gelb 

5 eem mit 10 Tropfen Salzsaure versetzt sofortige Bildung einer 
Gallerte 

rotes Laekmuspapier 

5 eem mit 10-15 Tropfen Liquor Ferri 
sesquiehlorat. vermischt 

I Messerspitze in 10 Tropfen Salpeter
saure und 5 cern Wasser g.elost , mit 
3 ccm Schwefelwasserstoffwasser versetzt 

I Messerspitze in 5-10 Tropfen Salpeter
siiure gelost und I Tropfen davon am 

PlatindralIt verdampft 

1/2 Teeloffel mit 10 cem Wasser tilchtig 
geschllttelt 

0,2 g werden in 5 ccm verdllnnter Schwefel
saure gelost, dazu 3 ccm Chlorammonium
losung, 3 cem Salmiakgeist und 3 eem 

Natriumphosphatlosung . 

wird geblaut 

hellrosa Niederschlag, I 
nach einiger Zeit setzt 
sich am Boden ein weisser 

Niederschlag ab von 

die darilberstehende Flils· 
sigkeit erscheint dunkel
rot gefarbt (essigs. Eisen) 

schwarzer Niederschlag 

Aufbrausen 

farbt die aussere Wein· 
geistflamme rot 

das Lykopodium 
schwimmt oben, 

Schwefel, Magnesia, Tal. 
cum etc. sinken auf den 
Boden des Probierglases 

nieder 

weisser, kristallinischer 
Niedersehlag von phos
phorsaurer Ammoniak. 

Magnesia 
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Nachweis 

Chlor. 

Eisen. 

Alkali. 

Kalium. 

Alkali. 

Natrium. 

Kieselsaure. 

Natrium. 

(Chlor.)Blei_ 

Essigsaure. 

Blei. 

Kohlensaure. 

Lithium. 

Verfiilsehungen. 

Magnesium. 



'270 Anleitung zur Untersuchung von Drogen 

Name Charakteristik 

Magnesium carbonicum leichte weisse, leicht zero 
kohlensaures Magnesium reibliche Masse 

Magnesiumkarbonat 

Magnesium sulfuricum 
Bittersalz 

schwefelsaures 
Magnesium, Magnesium. 

sulfat 

Minium 
Mennige 

Napbtha6num 
Naphthalin 

Natrium aceticum 
essigsaures Natrium 

N.atriumacetat 

kleine Kristalle 

ziegelrotes schweres Pulver 

gliinzende, farblose Kristall· 
bllitter 

farblose Kristalle 

Spez. 
Gewicht Zu los en 

I g in IO cern Wasser 

0,5 gin 5 cern Wasser 



und Chemikalien auf Echtheit etc. 

Priifung 

0,5 g in 3 ccm verdiinnter Schwefelsaure 
gelost, dann Priifung wie bei Magnesia usta 

schmeeken bitter salzig 

ein Drittteil mit 5 eem Natronlauge ver
setzt 

das zweite Dritteil der LOsung mit 3 cem 
ChlorammoniumlOsung, 3 cem Salmiakgeist 
und 3 ccm NatriumphosphatiOsung versetzt 

das letzte Dritteil mit 3 ccm Baryum-
nitratlosung versetzt 

I reiehliche Messerspitze mit 4 ccm Salz
saure erhitzt 

durehdringender Geruch 

Erscheinung 

Aufbrausen 

weisser, voluminoser 
Niederschlag, der auf Zu
satz von mehr Natron

lauge sich nieht lOst 

weisser, kristallinischer 
Niedersehlag 

weisser Niederschlag 

starker Chlorgeruch (er
zeugt dureh das Blei

Superoxyd) 

es bleibt ein grauer Riick
stand, fiber welchem ein 

weisser, glitzernder 
Kristallniederschlag sich 

bildet 

ein Stiickchen am Platindraht erhitzt nirbt die Weingeist. 
flamme gelb 

dazu 2 ccm Schwefelsaure und 3 ccm Geruch nach Essigather 
Alkohol und erhitzt 

M .. W I kiF I esserspltze ID 5 ccm asser gelOst, dun e rote arbung 
dazu 5 Tropfen Liquor Ferri sesquiehlor. 
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Nachweis 

Kohlensaure. 

Magnesium." 

sonst Zink. 

Magnesium. 

Schwefelsaure. 

Mennige-Blei-Super
oxyd 

(Chlor-)Blei. 

Naphtalin. 

Natrium. 

Essigsaure. 

dto. 
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Name 

Natrium bicarbooicum 
doppeltkohlensaures 

Natrium 
Natriumbikarbonat 

Natrium bromatum 
Bromnatrium 

Natriumbromid 

Natrium carbooicum 
kohlensaures Natrium 

Soda, Natriumkarbonat 

Natrium cbloratom 
Kochsalz, Chlornatrium 

Natriumchlorid 

Natrium jodatum 
Jodnatrium 

Natriumjodid 

Natrium oitricum 
salpetersaures Natrium 

N atriumnitrat 

Anleitung zur Untersuchung von Drogen 

Charakteristik 

weisse Kristallkrusten oder 
weisses Pulver 

weisses, kristallinisches 
Pulver 

farblose, durchscheinende 
Kristalle' 

weisses, kristallinisches 
Pulver 

weisses, kristallinisches 
Pulver 

farblose, durchsichtige Kri· 
stalle 

Spez. 
Gewicht Zu losen 

o,sgin3ccm Wasser 

o,Sginsccm Wasser 

0,5 g in 5 ccm Wasser 
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Priifung 

schwach alkalisch schmeck end 

I Messerspitze am Blatindraht erhitzt 

I Messerspitze mit 2 cern Salzsaure iiber
gossen 

auf Sodagehalt: am einfachsten durch den 
Geschmack 

ferner: I g Natrium bicarbonicum wird 
ohne Warme nach und nach 0 h n e Urn
s ch ii t t eln in 20 ccm Wasser gelost 
(vorsichtig und genau arbeiten! .Zu dieser 
LOsung werden 3 Tropfen Phenolpthalein-

losung getan 

,I Messerspitze am Platindraht erhitzt 

dazu 2 ccm Chlorwasser und 3 ccm Chloro· 
form, durehgeschiittelt 

auf Natrium 

I Stilck (erbsengross) in 3 cern Wasser 
gelOst, dazu 5-10 Tropfen Salzsaure 

Prilfung auf Natrium sulfuricum: ca. 500 g 
der Soda (kleine Stilcke) werden zer
kleinert und davon 3 g in 10 cern Wasser 
gelost. Zu der Losung fiigt man 2 - 3 ecm 

ChlorbaryumlOsung hinzu 

auf Natrium 

dazu 5 Tropfen HOllensteinlOsung 

auf Natrium 

dazu 2 ccm Chlorwasser und 3 ccm Chloro
form und ~chntteln 

Priifung auf Salpetersaure (Identitat) wie 
bei Kalium nitricum 

auf Natrium 

Hoffschildt. 2. Aufl. 

Erscheinung 

rarbt die Weingeist
flamme gelb 

Aufbrausen 

Nachweis 

Natrium (so werden 
a 11 e N atriumsalze auf 

Natrium gepriift). 

Kohlensaure. 

darf nicht laugig 
schmecken, sonst 

sodahaltig. 

die Fliissigkeit sol1 sich ' sonst ist das Natrium 
nicht gleich rot far-ben, sodahaltig. 

oder eine bald ent
stehende rote Farbung 
durch Zusatz von vier 
Tropfen Salzsaure ver-

schwinden 

rarbt die Weingeist-
flamme gelb 

das am Boden sich sam
melnde Chloroform er
scheint braunrot gefarbt 

durch die gelbe Flamme 

Aufbrausen 

es entsteht ein weisser 
Niederschlag, der aber 
auf Zusatz von 2 g Salz. 
saure verschwind en 

muss 

durch die gelbe. Flamme 

weisser, kasiger Nieder
schlag von Chlorsilber, 
der in Salmiakgeist sich 

lost (Chlorsilberl 

durch die gelbe Flamme 

das am Boden befindliche 
Chloroform wird violett 

gefarbt 

durch die gelbe Flamme 

Natrium. 

Brom. 

Natrium. 

Kohlensaure. 

sonst Glaubersalz der 
Soda beigemengt. 

Natrium. 

Chlor; 

Natrium. 

Jod. 

Salpetersaure. 

Natrium. 

18 
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Name Charakteristik " I G~ii~ht I' Zu lasen I 

==c/,;CCI" === ====~=~~~=~~==-"'.c-'-I 

Natrium phosphoricum!1 farblose, durchscheinende i I -" "'--11 
phosphorsaures Natrium II Kristalle I 

N . h h \ I 0,5 gin 5 cern Wasser atnump osp at I I 
II 
1'1 I Natrium sulfuricum farblose Kristalle, oder, i 

I
II' wenn entwassert, weisses 1\ 

Pulver 
Glaubersalz 

N atriumsulfat 

Ii I 

Ii 
Natrium thiosulfuricum III 
(Natrium subsulfurosum): 

unterschwefligsaures 'i! 
Natrium II 

Natriumhyposulfit II 
II 

Oleum Amygdalarum Iii 
amararum II 

BittermandelOI :1 

Paraffinum Iiquidum 
flussiges Paraffin 

Paraffinum solidum 
festes Paraffin 

Pepsinum 
Pepsin 

Phosphorus 
Phosphor 

II 

farblose Kristalle 

farblose, klare, Olartige Flas· 
sigkeit, ohne Geruch und 

Geschmack 

feste, weisse, kleinkristalli· 
nische, geruchlose Masse 

fast weisses Pulver, von 
brotartigem Geruch; zuerst 
susslieh, hinterher etwas 

bitterlich schmeckend 

weissgelbliche Stangen, die 
v ors i e htig unter Wasser 

aufbewahrt werden 

0,5 g in 5 cern Wasser: 

I g in 5 cern 

0,880 
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Prufung 

Priifung auf Natrium 

Zusatz von 10 Tropfen HOIlensteinlOsung 

Priifung auf Natrium 

dazu 5-10 Tropfen BaryumnitratlOsung 

Priifung auf Natrium 

zur LOsung 10-20 Tropfen Salzsaure 

auf Blausaure: 2 Tropfen werden in 
IS ccm Wasser gelOst, dazu 10 Tropfen 
Ferr. sulfurie .. LOsung, I Tropfen Liquor 
Ferri sesquiehlor., 10 Tropfen Kalilauge 

und 10 Tropfen Salzsaure gegeben 

auf Mirban.OI oder Essenz: 10 Trop. 
fen werden sehr vorsichtig mit 10 cern 
Weingeist und I g Atzkali zum Kochen 

erhitzt 

Schmelzpunkt 

Erscheinung Nachweis 

durch die gelbe Flamme Natrium 

gelber Niedersehlag von Posphorsiiure. 
phosphorsaurem Silber 

durch die gelbe Flamme Natrium. 

weisser, in Salpetersaure Schwefelsaure. 
unlOslieher Niedersehlag 

(von schwefelsaurem 
Baryt) 

durch die gelbe Flamme Natrium. 

Gerueh naeh verbrann· unterschwefl. Saure. 
tern Schwefel (sehweflige 
Saure) und Triibung nach 
einigerZeit (Abscheidung 

von Schwefel) 

wenn Blausaure zugegen : Blausaure. 
tiefblauer Niederschlag, 
der durch die Salzsaure 

n i c h t versehwindet 

bei reinem Bittermandel· Mirban·Essenz. 
01 erseheint die Fliissig. 
keit weingelb; ist Mir· 
ban.Essenz zugegen, 
fiirbt sich die Fliissigkeit 
rot braun (wie Tinct. 

Ratanhae) 

bei 74-80° schmelzend I 
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Name 

Plumbum aceticum 
Bleizueker 
Bleiacetat 

Pyrogallolum 
Pyrogallol 

Sal caroliDum facti
ciDum 

kilnstliches Karlsbader 
Salz 

Spiritus 
Weingeist 

Spiritus aethereus 
Hofi'rnanns Tropfen 

Spiritus formicar. 
Arneisenspiritus 

Stibium sulfuratum 
auraDtiacum 
Goldschwefel 
Antirnonsulfid 

Stibium suifuratum 
Digrum 

Spiessglanz (Antimon) 
Antirnonsulfilr 

Anleitung zur Untersuehung von Drogen 

Charakteristik 

farblose, durehseheinende 
Kristalle , nach Essigsaure 

riechend 

sehr leichte, weisse, glan. 
zende Nadeln von bitterern I· 

Gesehrnaek 

weisses, trockenes Pulver 
sehrneckt salzig kilhlend 

Spez. 
Gewicht 

farblose, flilchtige Flilssigkeit 0,830-0,834 

wie oben 0,805-0,809 

farblose, sauer riechende 0,894-0,898 
Flilssigkeit 

. orangegelbes Pulver 

grauschwarzes Pulver 

Zu losen 

0,2 g in 5 cern Wasser 

I Messerspitze in 
5 cern Wasser 



und Chemikalien auf Echtheit etc. 277 

Priifung 

die Halfte der Losung mit 3 cern Schwefel
saure und 3 cern Alkohol erhitzt 

zur anderen Halfte 5 cern Schwefelwasser. 
stoff wasser 

dazu 10 Tropfen Jodkaliumlllsung 

diese f r i s c h bereitete Lllsung wird mit 
20 Tropfen Hllllensteinlosung versetzt 

I Messerspitze mit 5 cern Kalkwasser ge· 
schUttelt 

I Messerspitze in 10 cern Wasser gelllst, 
gibt auf Zusatz von 2 cern Baryumnitrat. 

Illsung 

2 cern mit 10 Tropfen Hllllensteinlosung 
versetzt und erhitzt 

I Messerspitze im Probierrohr 

0,5 g in 5 cern Salzsaure zuerst gelinde 
erwarmt, dann gekocht 

die Lilsung mit 10 cern Wasser verdUnnt, 
dazu 5 ccm Schwefelwasserstoffwasser 

Erscheinung 

Geruch nach Essigather 

schwarzer Niederschlag 

gelber Niedersehlag 

es seheidet sieh an der 
Glaswand der Pro bier· 
rllhre ein braunsehwarz· 
Heher, metalliseh glan. 
zender Belag ab von 

metallischem Silber 

violette Farbung, die aber 
bald ins Schwarzbraune 
Ubergeht unter Bildung 

von Flocken 

einen weissen Nieder· 
schlag 

Nachweis 

Essigsaure. 

Blei. 

dto. 

Pyrogallol. 

dto. 

sehwefelsaure und 
kohlensaure Salze. 

die Glaswand der Probier· Ameisensaure. 
rohre erseheint metallisch 
dunkel geIarbt von aus· 

geschiedenem Silber 

es sublimiert gelber Goldsehwefel. 
Schwefel und sehwarzes 

Pulver (Schwcfel. 
Antimon) bleibt zuruck 

Sehwefelwasserstoff- Schwefelverbindung. 
entwickelung 

orangeroter Niederschlag Stibium. 
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Name Charakteristik 

Strychninum nitricum farblose K r i stall e (n i c h t 
salpetersaures Strychnin auf bitteren Geschmack 

Strychninnitrat priifen), sehr giftig! 

Sulfur depuratum 
gereinigter Schwefel 

Sulfur praecipitatum 
Schwefelmilch 

Sulfur sublimatum 
Schwefelblumen 

Talcum 
Talkum, Speckstein 

gelbes, trockenes Pulver 

gelblichweisses Pulver 

gelbes Pulver 

fettig anzufilhlendesj weisses 
Pulver 

Tartarus boraxatus weisses, leicht feucht wer-
Borax-Weinstein dendes Pulver 

Tartarus depuratus 
Cremortartari, Weinstein 

Kaliumbitartrat 

Tartarus natronatus 
Natron-Weinstein, 

Seignette-Salz, Kalium
natriumtartrat 

weisses kristallinisches 
Pulver 

weisse Kristalle oder kri
stallinisches Pulver 

Spez. 
Gewicht Zu losen 

0,1 g in 10 ccm 
Wasser 

I g in 5 cem Wasser 



und Chemikalien anf Echtheit etc. 

Priifung 

I KOrnchen mit 5 Tropfen Salzsliure in 
der Porzellanschale gekocht 

dazu 10-15 Troplen Kali bichromicum-
LOsung 

diese Kristalle werden durch Abfiltrieren 
gesammelt und in einer Porzellanschale 
sofort (noch feucht) mit 3-5 Tropfen 

Schwefelsliure betropft 

angeziindet 

wie oben 

dto. 

schmeckt sauer 

Versetzen der LOsung mit 3 ccm Wein· 
sliurelOsung 

I Messerspitze am Platindrahtohr mit 2 

Tropfen Schwefelsliure befeuchtet, in die 
liussere Flamme gehalten 

I Messerspitze auf dem Platinblech erhitzt 

schmeckt sauerlich und knirscht zwischen 
den Zlihnen 

I g soll sich in 10 ccm Natronlauge voll
stlindig IOsen 

I Messerspitze auf dem Platinblech erhitzt 

Messerspitze am Platindrahtohr in die 
aussere Flamme gehalten 

schmeckt mild salzig 

Erscheinung 

Rotlarbung 

rotgelbe Kristalle 
scheiden sich ab 

es entsteht eine voriiber
gehende blaue bis violette 

Flirbnng der Kristalle 

verbrennt mit blaulicher I 
Flamme 

wie oben 

dto. 

nach kurz. Stehenlassen 
kristallinische Ausschei

dung 

grilngesaumte Weingeist
flamme 

verkohlt unter Entwicke
lung von Karamelgeruch 

verkohlt unter Entwicke
lung von Karamelgeruch 

fiirbt die Flamme leicht 
violett 

Messerspitze auf dem Platinblech erhitzt verkohlt unter Entwicke
lung von Karamelgeruch 
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Nachweis 

Strychnin. 

dto. 

dto. 

Schwefel. 

Kalium. 

Borax. 

Weinsaure. 

Reinheit. 

Weinsiiure. 

Kalium. 

weinsaures Salz_ 
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Name Charakteri~~~_l G~~i~ht 
==========~======= 

I farblose durchsichtige Kri· Thymolum 
Tyrnol 

Tragacanth 
Tragant 

Zincum oxydatum 
Zinkoxyd, Zinkweiss 

Zincum sulfuricum 
Zinkvitriol, Zinksulfat 

I stalle 

Ii weisse, durchscheinende 
Bliitter oder Stucke 

weisses Pulver 

farblose Kristalle 

Zu \osen 

I gin 10 ccrn Wasser 
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---1----·-------"-----,-

Priifung 
F===--------------

riechen stark nach Thymian 

0,2 g mit 20 Tropfen Schwefelsaure er· 
warmt 

mit Wasser iibergossen 

auf Kohle mit dem LOtrohr erhitzt 

1 g wird in 10 ccm verdiinnter Essig. 
saure gelOst 

diese LOsung wird mit 2 ccrn Natronlauge 
versetzt 

diese LOsung wird . mit Salrniakgeist neu· 
tralisiert (etwa 5-8 ccrn). Zu der nun 
rotes Lackrnuspapier blauenden Fliissigkeit 
werden 5 ccrn Schwefelwasserstoffwasser 

hinzugefiigt 

in diese LOsung eingetauchtes blaues 
Lackrnuspapier 

zur Ralfte obiger LOsung I5-20 Tropfen 
BaryurnnitratlOsung 

zur anderen Ralfte vorsichtig 15-20 

Tropfen Natronlauge 

I Erscheinung Nachweis 

1-
schOn rosenrote Farbung Thymol. 

quillt er auf 

farbt es sieh gelblieh Zinkoxyd. 

es darf kein Aufbrausen kohlensaure Salze, 
stattfinden, sonst wie Kreide etc. vor-

I handen. 

es bildet sieh ein weisser II Zink. 
Niedersehlag, der aufZu· 
satz von rnehr Natron-

lauge verschwindet 

es darf auch kein Riick· 
stand bleiben 

es darE die Fliissigkeit 
keine dunk Ie Farbung 
zeigen (nur weisser Nie. 
derschlag - Schwefel· 

zink - sich bilden) 

sonst ist irgend eine 
andere Verunreini

gung oder Ver· 
falschung vorhanden. 

sonst sind andere, 
spez. Schwerrnetalle 

zugegen. 

wird gerOtet Unterschied von dem 
ahnlichen Bittersalz. 

sehwerer weisser Nieder· Schwefelsaure. 
schlag 

weisser voiuminoser Nie· 
derschiag, welcher auf 
Zusatz von mehr (etwa 
5 cern Natronlauge) ver· 

sehwindet 

Zink. 



Bezeichnung 
der III der Anleitung angegebenen Reagentien und deren 

eventuelle Herstellung. 

Nach dem 

Deutschen Arzneibuch. 

Acid. acetic. 
90 % 

Acid. acetic. dUut. 
30 0/0 

Acid. carbolic. 
KarbolsaurelOsung 

Acid. chromic. 

Acid. hydrochloric. 

Acid. nitricum 

Acid. nitric. fumans. 

Acid. sulfuric. 

Acid. sulfur. dUut. 

Acid. tannic. 

Acid. tartaric. 

Ather 

Alcohol absolut. 

wird durch Mischen von 100 g Acid. acetic. glac. 
(96?/0) mit 6,6 g Wasser bereitet 

Kaufliches Acid. acetic. dilut. 
Spez. Gewicht: 1,041. 

1 g Karbolsaure in 19 g Wasser zu IOsen. 

3 g Acid. chromic. in 97 g Wasser zu IOsen. 

Acid. hydrochlor _pur. 
Spez. Gewicht: 1,124. 

Acid. nitric. pur. 
Spez. Gewicht: 1,53. 

Die kaufliche Acid. nitric. fumans. 

Acid. sulfur. pur. 
Spez. Gewicht: 1,836-1,840. 

50 g'Wasser mit 10 g Acid. sulfur. pur. gemischt. 

I g Acid. tannic. gelOst in 19 g Wasser und 
filtriert. 

5 g Acid. tartaric. in 20 g Wasser zu IOsen. 

Spez. Gewicht: 0,720. 

Spez. Gewicht: 0,800. 
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Alcohol amylicus 

Ammon. carbon. 

Ammon. chlorat. 

Ammon. oxalic. 

Aqua bromata 

Aqua Calcariae 

Aqua chlorata 

Aqua hydrosulfur. 

Aqua Jodi 

Argent. nitric. 

Baryum nitrie. 

Bismuth. subnitric. 

Chloroform 

Ferrum sulfuric. 

Hydrarg. bichlorat. 

Kalium biehrom. 

Kalium ferrieyanat. 

Kalium ferrocyanat. 

Kalium hypermang. 

Kalium jodat. 

Liq. Ammon. caust. 

Liquor Ferri sesquichlor. 

Liquor Kalii acetici 

Liquor Kali caustiei 
(volumetrici) 

Amyl·Alkohol 
Spez. Gewicht: 0,814. 

5 g (n i c h t verwittertes) Ammon. carbon. werden 
in einer Mischung von 15 g Wasser und 5 g 

Liq. Ammon. caust. ge16st. 

i 2 gAmmon. chlor. pur. in 18 g Wasser zu I6sen. 

1 g Ammon. oxalic. in 19 g Wasser zu 16sen. 

gesattigte wasserige Bromlosung. 

Kalkwasser. 

Chi or wasser. 

Wasser mit Schwefelwasserstoffgas gesattigt. 

gesattigte wasserige Jodl6sung. 

1 g Argent nitric. in 19 g dest. Wasser gel6st. 

I g Baryum nitric. in 19 g Wasser ge1ost. 

als solches. 

als solches. 

5 g Ferr. sulfuric. in einer Mischung von 5 g 
Wasser und 5 g verdiinnte Schwefelsaure zu 

I6sen. 

I g Atzsublimat (Hydr. bichlor. corros.) in 19 g 
Wasser zu 16sen (Vorsicht!) 

1 g Kali bichromic. in 19 g Wasser zu I6sen. 

1 g rot e s Blutlaugensalz wird mit etwas Wasser 
schnell abgespiilt und dann in 19 g Wasser gel6st. 

1 g gelbes Blutlaugensalz in 19 g Wasser 
gel6st. 

0,1 g Kal. hypermangan. in 100 g Wasser ge1ost. 

2 g Jodkalium ill 18 g Wasser gel6st. 

reiner Salmiakgeist. 
Spez. Gewicht: 0,960. 

als solches. 

5,0 Kalium carbon. werden in 5,0 g dest. Wasser 
gelost und Acid. acetic. dilut. zugesetzt bis zur 

Neutralisation. 

5,6 g Atzkalk werden in 994,4 g dest. Wasser 
gel6st. 
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Liq. Natri caustic. 

Liq. Plumbi subacetic. 

Magnesium sulfuric. 

Natrium bicarbonicum 

Natrium pbospboricum 

Solutio 
Pbenolpbtaleini 

Solutio Jodi 

Solutio Stanni cblorat. 

Spiritus 

reine Natronlauge. 
Spez. Gewicht: 1,168-1,172. 

Bleiessig. 

2 g Magnesium sulf. pur. in 18 g Wasser Zll 

lasen. 

I g Natr. bicarbon. pulv. unter leichter Bewe· 
gung (nicht heftig schiltteln!) in 19 g 

Wasser zu IOsen. 

I g Natr. phosphoric. in 19 g Wasser Zll IOsen. 

0,5 g Phenolphtalein in 50 g Weingeist zu los en. 

1,0 Jod und 2,0 Jodkalium in 97 g Wasser gelOst. 

schwer selbst darzustellen. Reagens fOr Arsen. 

91 0/0. Spez. Gewicht: 0,836 - 0,834. 
(Spiritus rectificatissimus). 

NB. Zur Herstellung der LOsungen ist stets Aqua destillata Zll nehmen. 
Die SalzlOsungen werden filtriert. 



Verlag von J u I ius S p r in g e r in Berlin. 

Handbuch der Drogisten - Praxis. 
Eill Lehr- und N achschlagebuch fiir Drogisten, Farbwarenhandler etc. 

1m Entwurf vom Drogisten -Verband preisgekronte Arbeit. 

Von G. A. Buchheister. 
Mit einem AbriB der allgemeinen Chemie Yon Dr. Robert Bahrmann. 

AcMe Aujlage. 
-~---".--

Mit 2M in den Text gedruckten Abbildungen. Freis ~L 10. - ; in Leinwand gebunden M. ll,2\}. 

V orschriften buch fur Drogisten. 
Die Herstellung der gebrauchlichsten Handverkaufsartikel. 

(Handbuch der Drogistenpraxis II. Tei!.) 

Von G. A. Buchheister. 
FUnJte, vermehrte Aujlage. 

Preis M. 8,-; in Leinwand gebullden M. 9,20. 

Neues pharmazeutisches Manual. 
Herausgegeben von Eugen Dieterich. 

lfeunte, vermehrte und vel'besserte Aujlo(le. 

:VIit in den Text gedrnckten Holzschnitten. In Moleskin gebnnden Preis M. 16; 
mit Schreibpapier durcbschossen und in Moleskin gebunden M. 18,~. 

AllCh in 14 Lieferungen zum Preise von M. 1,- Zll beziehen. 

Hagers 
Handbuch der pharmazeutischen Praxis 

hir Apotheker, Ante, Drogisten und Medizinalbeamte. 
Unter Mitwirkung hervorragender Fachmanner vollstlindig nell bearbeitet 

und herausgegeben von 

B. Fischer, Breslau nod C. Hartwich, Ziiricb. 
Zwei Bande. Vierfer, Unf)eranderter Abdruck. 

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten. 
Preis je 20 M,-; elegant in Halbleder gebunden je M. 22,50. 

Auch in 20 Lieferullgen zum Preise von je M. 21 - zu beziehell. 

Schule der Pharmazie 
in 6 Banden 

herausgegeben von 

Dr. J. Holfert t, Prof. Dr. H. Thoms, Dr. E. lUylius, 
Prof. Dr. E. Gilg, Dr. K. F. Jordan. 

Band I: Praktischer Teil. Bearbeitet von Dr. E. My I ius, 3. Aufiage. Mit 122 Textfiguren. 
In Leinwand gebnnden Preis M. 4,-, 

Band II: ell.mischer Teil. Bearbeitet von Prof. Dr. H. Tho m s. 4. Aufiage. Mit 81 Text
figuren. In Leinwaud gebunden Preis M. 7,-. 

Band III: Physikaliscker Teil. Bearheitet von Dr. K. F. Jordan. 3. Aufiage. Mit 145 Text
figuren. In Leinwand gebuuden Preis M. 4,-. 

Band IV: Botanischer Teil. Bearbeitet von Prof. Dr. E. Gil g. 3. Anfiage. Mit 556 Text· 
figuren. In Leinwand gebunden Preis M. 8,-. 

Bant! V: Warenknllde. Bearbeitet von Prof. Dr. H. Thoms nnd Prof. Dr. E. Gilg. 3. Auf
lage. Mit 216 Textfiguren. III Leinwand gebunden Preis M. 8,-. 

-=c--= Jeder Band ist einzeln kiiullich. ==-_ 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 



Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Giftverkauf-Bueh fur Apothekerund Drogisten. 
Enthaltend die yom Bundesrat beschlossenen Vorschriften iiber den 

Handel mit Giften und die Einfiibrungsverordnungen der Eiozelstaaten nebst 
dem vorschriftsmafiigen Formular zum Eintragen der verkauften Gifte. 

Zusammengestellt und mit kurzen Erlauterungen veraehen von 

Dr. H. Bottger. 
Dritte, neuh.arb.;t.!. AUflage. 

In Halbmoleskin gebunden Preis M. 3,-. 
Daraus einzeln: 

Vorschriften iilier den Handel ntit Glften 1m Dentschen Reicbe. Beschliisse des Bundesrates 
und Einilihrungsverordnungen der Einzelstaaten. Zusammengestellt und mit kurzen 
Erliluterungen versehen. Dritte, neubearbeite!e Auftage. Preis M. 1.-. 

Die reiehsgesetzliehen Bestimmungen 
iiber den 

Verkehr mit Arzneimitteln ausserhalb der Apotheken. 
(Kaiserl. Verordnung vom 22. Oktober 1901.) 

Unter Benutzung der Entscheidungen der deutscben GerichtshOfe 
erlliutert von Dr. H. Bottger. 

Vierte, vermehrte Aujlage. 

Kartoniert Preis M. 3,60. 

Der Gift- und Farbwaren -Handel. 
·Gesetz- und Warenkundefiir den Gebrauch in Drogen- und Materialwaren

handlungen sowie in Versandgeschii.ften uod chemischen Fabriken. 

Bearbeitet von Arnold Baumann. 
Kartoniert Preis M. 2,-. 

Handbueh der Seifenfabrikation. 
Unter Mitwirkung von 

F. Eiehbanm, Dr. R. Hirsch, Dr. B. Kuhn, E. Noack, Dr. C. Stlepel, G. Weber 
und anderen Fachmannern 

herausgegeben von Dr. C. Deite. 
In zwei Blinden. 

Erster Band: Hausseifen und Textilseifen. Dritte Auftage. Mit zahlreichen in den Text ge
druekten Abbildungen. Preis M. 10,-; in Leinw. gebunden M. 11,20 . 

. Zwelter Band: Toiletteseifen, medizinische Seifen, Seifenpulver und andere Spezialitaten. 
Zweite Aullage. Mit zahlreichen in den Text gedruckten HolzBchnitten. Preis M. 8,- ; 
in Leinw. gebunden M. 9,20. 

-== Jeder Band 1st einzeln kiotlich. =-

Zu beziehen dUl'Ch jede Buchhandlung. 



Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Volksttimliehe Namen der Arzneimittel, 
Drogen und Chemikalien. 

Eine Sammlung der im Volksmunde gebraucblicben Benennungen 
und Handelsbezeichnungen. 

Von Dr. J. Holfert. 
Drit1e, verbesserte llnd vermehrte Aujlagp, 
~--~---~-- -

bearbeitet von G. Arends. 
Preis M. 3,-; in Leinwand gebundell M. 4,-. 

Spezialitaten und Geheimmittel. 
Ihre Herkunft und Zusammensetzung. 

Eine Sammlung von Analysen und Gutachten. 
Zusammengestellt von Ed. Hahn und Dr. J. Holfert. 

Sechste. vermehrte und verhesser-te Allflagl', 
. . ._-.. _--

bearbeitet von G. Arends. 
In Leinwand gebuudcn Preis M. 6,~. 

-----------------------------
Neue Arzneimittel und pharmazeutisehe Spezialitaten 

einschliel3lich der neuen Drogen, Organ- und Serumpl'apal'ate 
und Vorschriften zu ihren Ersatzmitteln nebst Erklarung del' gebrauchlichsten 

medizinischen Kunstausdriicke. 
Von G. Arends, 

Apotheker, Redaktenr all der Pharmazentischell Zeitullg. 
Zweite, vermehrte und verbesserte Aujlage. 

In Leinwand gebunden Preis M. 6,~. 

Qualitative botanisehe Analyse der Drogenpulver. 
Eine Einfiihrung in den Gang 

einer systematiscben mikroskopischen Pulveruntersuchung. 
Von Dr. C. Schiirhoff. 

In Leinwand gebunden Preis M. 2,~, 

Die medizinisehen Verbandmaterialien 
mit besonderer Beriicksichtigung ihrer Gewinnung, Fabrikation, Untersuchung 

und Wertbestimmung sowie ihrer Aufbewabrung und Verpackung. 
Von P. Zelis, 

Apotheker und Verbandstoff-Fabrikant. 
Mit in den Text gedruckten Figuren. ~ Preis M. 6,~. 

Das Mikroskop und seine Anwendung. 
Handbuch der praktischen Mikroskopie 

u n dAn lei tun g z u m i k l' 0 S k 0 pis c hen Un t e r sue hun gen. 
von Dr. Hermann Hager. 

Nach seinem Tode vollstlindig umgearbeitet und in Gemeinschaft mit 
Reg.-Rat Dr. O. Appel, Privatdoz. Dr. G. Rraudes und Prof. Dr. P. Stolper 

neu herausgegeben von Dr. Carl l\Iez, 
Professor der Botanik an der Universitat Halle . 

... Veunte, stark vermehrte Aujlage. 

11m 401 Textfiguren. In Leinwand gebunden Preis M. 8,-. 

Zu beziehen durch jede Buchhalldlung. 



Verlag von J uli us S prin ger in Berlin. 

Betriebsvorsehriften fur Drogen- und Gift
handlungen in Preussen. 

Zurn Gebrauche fiir Gewerbetreibende und Behorden. 
Bearbeitet von E. Urban, 

Redakteur an der Pharmazeutischen Zeitung. 
Kartoniert Preis M. 2,-. 

Das Buch gibt eine anderweitig noch nicht existierende Zusammen
stellung aller jetzt gliltigen gesetzlichen Bestimmungen libel' den Betrieb von 
Drogen- und Gifthandlungen in Preufien. Insbesondere sind in ihm enthalten 
die lleuen Polizeiverordnungen sli.ll}tlicher Regierungsbezirke libel' Geschafts· 
fiihrung und Einrichtung del' Drogenhand.Iungen (Signierung del' Standgeflissel, 
die neue Giftpolizeiverordnung, die neuen Verordnungen libel' den Verkehr mit 
Mineralolen, die Kaiserliche Vel'ordnung libel' den Verkehr mit Arzneimitteln, 
samtliche V ol'schriften iiber die Beaufsichtigung des Arznei- und Gifthandels 
aufierhalb der Apotheken und schliefi\ich aile hierher gehOrigen Bestimmungen 
del' Gewerbeordnung, des Strafgesetzbuches und del' Strafprozefiordnung. 
Auch aIle zu diesen Gegenstanden ergangenen ergli.nzenden Erlasse del' Be
horden sind im Verein mit den wichtigeren Urteilen del' hoheren Gerichts
hofe zur Erlli.uterung del' gesetzlichen Texte herangezogen worden. Das Buch 
ist wiederholt amtlicherseits empfohlcn worden. u. a. in folgender 
Verfligung: 
Amtsblatt del' Koniglichen Regierung zu Coblenz. 

Verordnungen und Bekanntmachungen Nr. 536. 
Das Buch enthli.lt eine volIstli.ndige Zusammenstellung samtlicher 

jetzt gliltiger, gro.etenteils innerhalb del' letzten 2-3 Jahre erlassenen 
VorschriCten und Polizei ·Verordnungen libel' U mfllng, Auslibung und 
Uberwachung des Arzneimittel-, Gift- und Farbenhandels au.eerhalb del' 
Apotheken und kann daher sowohl flir die mit del' amtlichen Besichtigung 
del' in Frage kommenden Handlungen betral1ten BevolImachtigten, wie 
fiir die betreffenden Gewerbetreibenden selbst von Wert sein. Die An
schaffung des Buches wird empfohlen. Del' Preis betragt 2 Mark. 

Cob 1 e n z, den 6. Juni 1906. Del' Regi erungs-Prli. sid en t. 

Die gesetzlich. Bestimmungen tiber die Anktindigung 
von Geheimmitteln, Arzneimitteln und Heilmethoden 

im Deutschen Reiche 
einscbliesslicb der Vorscbriften iiber den Verkebr mit Gebeimmitteln. 

Zum Gebrauche fUr Behorden, Apothekel', Fabl'ikanten und die Pressc. 
Bearbeitet von E. Urban, 

Rcdakteur an der Pharmazeutisehen Zeitung. 
Kartoniert Preis M. 2,60. 

Zu beziehen durcb jede Bucbbandlung. 




